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III

Personalnachriehten.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten

:

Für 1886:

1076 Herr Dr. jnr. Carl F. Lehmann, z. Z. in Berlin.

1077 ,, S. Reckondorf, stad. phil. in Hoidelberg.

1078 ., I>r. Theodor Arndt, Prediger an St. l’etri in Horlin

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Adolphe Berge. Exc., k. russ. wirkl. StantsrHth in Tiflis, und

„ Professor Jons Peter Broch in Christiania. f den 15. Mars 1886.
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IY

Verzeichniss der vom 1. Januar bis 31. Mär/. 188(» fi\r die

Bibliothek der 1). M. G. eingegangenen Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 9 a F. [28). Academio Imperiale des Sciences de St. -Petors-
bourg. Bulletin. St. Petersbourg. — T. XXX, No. 3. Fdvrier 1880.

2. Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great
Britain and lreland. London. — New Series. Vol. XVIII. Part I.

3. Zu Nr. 155a (77). Gesellschaft, Deutsche Morgenläudische.
Zeitschrift. Leipzig. — Neun und dreißigster Band. 1885. Heft 4.

4. Zu Nr. 202 (153). Journal Asiatique. Publie par la Societe Asiatique

Paris. — Huitiexne Serie. Tome VI, No. 3 (Novembre— Decembre). 1885.

— VII. No. I (Janvier). 1880.

5. Zu Nr. 217 (166). Society, American Oriental Procoodings at

New York. October 1885.

6. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1885.

Nr. 13—26.

7. Zn Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k Gesellschaft der Wissen-

schaften und der Georg-Augusts-Universit&t zu Göttingen. — Aus dum
Jahre 1885. Nr. 5— 13.

8. Zu Nr. 294a (13). Akademie, Kaiserliche, der Wissenschaften. Sitzungs-

berichte. Philosophisch-Historische Classe. Wien. — Jahrgang

1884: CVII. Band. I & II. lieft; CVIII. Band, I., II & III. Heft — Jahr-

gang 1885: CIX. Band, 1. & II. Heft.

9. Zu Nr. 295a [2804] Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg,

von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien — Sechsundsechzigstor

Band, erste und zweite Hälfte. 1884. 1885. — Siobenundsochzigster Bund,

erste Hälfte. 1885.

lU—27. Zu Nr. 593 & 594. Bibliotheca Indien.

10. Zu Nr. 594a. 5 [1081]. The Mimänsa Daria na, with tbe Commcn-
tary of Savara Setimin. Ed. by Mitheiachandra Nyäyaratna. Cal-

cuttA. — Fase. XVIII. 1885. — B. 1., N. S., Nr. 541.

11. Zu Nr. 594a 19. C h a t u r v a r g a - C h i n t a m an i. By Henuidri. Ed.

by Pandita Yogetfvara Smritiratna and Pandita KdtnAkhydndtha Tor-

laratna. Calcutta. — Vol. III Part I. Pariieshakhanda. Fase. XII.

1885. XIII. 1886 — B. I., N. S. Nr. 548. 561.

12 Zu Nr. 594 a. 33. The Vayu Pu rann. A System of Hindu Mythology

and Tradition. Kd. by Rüjcndraldla Mitra. Calcutta. — Vol II, Fase. V.

1885 — B. I., N S.," Nr. 528.
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I erz. der für die Bibliothek dev D. M. G.eingeg. Schriften n. g. ir. V

13. Zu Nr 594 ii. 37. The Niruktu. With Commeotaries. Ed. by Pandit
Satyavrata SämaArami. Calcutta. — Vol. II, Fase. VI. Vol. III, Fase.

II. III 1885. — B I., N. S., Nr. 546. 564.

14. Zu Nr. 594 a. 40. The Srauta Sutra of Apastamba belongiug to

the Black Yajur Veda, with the Cnmmentarics of Rudradutta. Kd. by
I)r Richard Garbe . Calcutta. — Vol. II, Fase. XI. XII. 1885. 1886.
— B. I., N. 8., Nr. 551. 560.

15. Zu Nr 594a. 43. Parasara Smriti by Pandit Chandrakänta Tar-
kälankdra. Calcutta — Fase. IV. 1885. — B. 1., N. S., Nr. 547.

16. Zu Nr 594 a. 45. Tattva Chi n tarn ani. Ed. by Pandita Kämdkhyd-
ndtha Tarkdrntna. Calcutta. — Fase. III. 1885. — B. I., N. S., Nr. 544.

17 Zu Nr. 594a. 46. Kala Mädhava by Pandit Chandrakänta Tarkd-
lankära. Calcutta. — Fase. U. 1886. — B. I., N. S., Nr. 558.

18 Zu Nr. 594a. 47. The Srauta Sutra of Sdnkhdyana . Ed by Dr.

A. fUlUbrandt. Calcutta. — Vol. I.
,

Fase. II. 1885. — B. I.
,

N. 8.,

Nr. 555.

19. Zu Nr. 594 a. 48. M au utikäsaugraha. Ed. by J. Jolly. Calcutta.

— Fase. I., 1885 — B. L, N. S., Nr. 556.

20. Zu Nr. 594a 49. Narada Smriti. Ed. by J. Jolly. Calcutta. —
Vol I., Fase. I. II 1885. 1886. — B. I., N. 8, Nr. 542. 566.

21. Zu Nr. 594 a 50. Viva darat nakara, The. Ed. by Pandit Dina-
ndtha Vidyälank/ira. Calcutta. — Fase. I., II. 1885. — B. I., N. S.,

Nr 549. 550.

22 Zu Nr. 594a. 51. Uvfisagadasäo, The. Ed. by Dr. A. F. Rudolf
Hoernle. Calcutta. — Fase. I. 1886. — B. I., N. 8., Nr. 557.

23. Zu Nr. 594 a. 5*2. Kurma Pur Ana. The. Ed. by Kllmanr MukhojA-
tlhyäya JSydydlankdra. Calcutta. — Fase. I. 1886. — B. L, N. 8.,

Nr. 559.

24. Zu Nr. 594a. ,53. Vrihannaradiya Purina, The. Ed. by Pandit

Hrifihikeea Sdstri. Calcutta. — Fase. 1. 1886. — B. I., N. S., Nr. 562.

25 Zu Nr 594 b. Q. 12 [743] The Akbarn amall by Abul-Fazl t Mh-
bärak i ’Alldmt. Ed. by Mauldici 'Abd-ar-Rahim. Calcutta. — Vol.

UI, Fase. VII. VIII 1885. 1886 — B. I. N S, Nr. 552. 564,565.

2 6 Zu Nr. 594 b. 20. M u n t a k h a b - u t - Ta w a r i k h by Abd-nl- Qädir bin

Malük Shäh known as Al-Baddöni. Trausl. froin the original Persian

by W. II. Lowe. Calcutta. — Fase. III, 1885. — B. I., N. 8., Nr. 543.

27 Zu Nr. 594b. 21. Zafarnümah by Maulänä Sharfuddin
’Ali Yazdi

edited by Maulawi Muhammad Ilahdäd

.

Vol. I, Fase II. III, Calcutta

1885. 1886. — B. I., N. 8., Nr. 545 563.

28 Zu Nr. 609 c (2628]. Society, Royal O eograph i cal. Proceedings
and Monthly Record of Gcography. London. — Vol. VIII. 1886. No.

1 2. 3.

29 Zu Nr. 937 [162]. Society. Royal Asiatic. Journal of the Bom-
bay Brauch. Bombay — Vol. XVI, No. XLIII 1885.

30. Zu Nr. 1044c. Centenary Review of the Asiatic Society of

Bengal. Calcutta 1885.

31 Zu Nr. 1521 [2620 1. Societe de Geographie. Bulletin. Paris. —
7e Serie, Tome VI. 4© Trimestro 1885.

32. Zu Nr. 1521a. Societe do Geographie. Coinpto Roudu des Sean-

ce» de la Commission Centrale. Paris. — 1886. No. 1. 2 & 3. 4 5. 6.
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VI Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. v. ir.

33; Zu Nr. 1674a ( 107 j. Bijdragon tot de Taal-, Land- en Volkonkundo
van Nedorlandsch-Indie Uitgegeven door het koninklijk Instituut voor

do ThaI-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indiö ’s Gravenhage.
— Vyfde Volgreeks. Erste Deel. 1886. Ist© AHevering.

34 Zu Nr. 2114 F. ]2280]. OfitucCTiiJa, HMnepaTopcitaro Pyccaaro Ap-
xeo j oth lecaaro, HnBicri*. C.-IleTepöypri. — Tom IX. 1880.

35. Nr. 2327 [9]. Akademie. K. B. , der Wissenschaften zu München
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischon und histo-

rischen Classe. München. — 1885. Heft IV.

36. Zu Nr. 2763 (2503). Triibner's American, European, & Oriontal Literary
Ko cord. London. — New Sories Vol. VII, Nos 1—2 (219—220).

37. Zu Nr 2771 a Q. (200). Zeitschrift für Aogyp tische Sprache
und Alterthumskunde. Herausgeg. von C. R. Lcjvtius. Fortgesetzt

von H. Brugsch unter Mitwirkung von L. Stern. Leipzig. — 22ster

Jahrgang. 1884. 3. & 4. Heft. — 23ster Jahrgang. 1885. 1.— 4. Heft.

38. Zu Nr. 2852 a [2595]. OöiuecTBa, llMnepaTopcitaro Pyccxaro
reorpa^HHCCKaro. IfaBtcTia. C. - IleTepfiypri». — Tom XXL
1885. Bunycm 6.

39. Zu Nr. 2938 (41). Akadlmia, A Magyar TudomAnyo». Nyelv-
tudomänyi Közleinenyek kiadyu a M T. A. nyelvtudomänyi bizott-

säga. Skorkeszti Budenz, J. Budapest. — XVIII. kötet, 3. fuzet. 1884.

— XIX. kötet, 1. fuzet. 1884.

40. Zu Nr. 2940 [42]. Akademia, A Magyar Tudomanyos. Alina-
nach esillagäszati es közönseges naptärral. Budapest. — 1885.

4L Zu Nr. 297 1 a [167]. Society, American P h i 1 o so p h i c a 1. Procee*
ditigs hold at Philadelphia for Prumoting uset'ul Knowdedge Philadelphia.

Vol. XXII. No. 120 1885

42. Zu Nr. 3100 [38]. Akademia, A Magyar Tudomanyos, Ertoke-
zesek a nyolv-es szeptudomänyik köreböl. Az osztäly reudeleteböl sker-

kesztotte Gyolai Pal. Budapest. — XII. kötet, I— V. szäm 1884. 85.

43. Zu Nr. 3450 [163). Society, Royal Asiatic. Journal of the North-
China Branch. Shanghai. — New' Series. Vol. XVIII, 1883. Vol. XIX.
1884, PArt I. 1884. 1885.

44. Zu Nr. 3450 [163]. Socioty, Koyal Asiatic. Journal of the

China Branch. Shanghai. — New Series. Vol. XX, No. 1. 2. 1885.

45. Zu Nr. 3596 Q [2057] Levy
,

J. t
Neuhebräisches und Chaldäische*

Wörterbuch über dio Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträgen vou
//. L. Fleischer. Leipzig. — Lieferung 19 (Band IV, 3).

46. Zu Nr. 3641 F [2385]. Catalogue, Bengal Library, of Book» [Appen-

dix to the Calcutta Gazette.] Calcutta. — 1885. Quarter 1.

47. Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books.

Maps etc., published in the North- West er n-Provinces and Oudh
Allahnhad. — 1885. Quarter 2 3.

48. Zu Nr. 3645 F. [2392], Catalogue of Books registered in the Punjab.
Labore. — 1885. Quarter 2. 3.

49. Zu Nr. 3769 a Q. R. Accadcmia dei Line ei. Atti. Koma — Serie

quArta Kendiconti. Vol I, Fase. 28. 1885. — Vol. 11, Fase 1. 2

3. 4. 5. 6. — 1886.

50 Zu Nr. 3868 Q. [46]. Anualos do 1 Extreme Orient et de l’Afri-

que. Paris. — 8e Anneo No. 90. 91. 92. 1885.
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Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. a. w. VII

51. Zu Nr. 3877 (186). P a 1 äs ti n a- V e r o i n , Deutscher. Zeitschrift.
Hrsg. . . . von Lic Hermann Guthe. Leipzig. — Hand VIII, Heft 4. 1885.

52 Zu Nr 3871* (387]. Nyelvemlek tiir. R£gi Magyar Codexok es nyom-
tatvänyok. XI. XII. kütot. Budapest 1884.

53. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. vou P. Hunfalvy und G. Heinrich.

Budapest. — 1885. VII— X. Heft. — 1886. I. Heft.

54. Zu Nr. 3827 Q. [1513]. Ihn Ja'

U

Commentor zu Zamachsari’s Mufassal.

Nach den Handschriften zu Leipzig, Oxford, Constantinopol und C&iro

auf Kosten der D. M. G. hrsg. von Dr. G. Jahn. Leipzig. — Zweiter

Baud, drittes Heft. 1885.

55. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litteraire. Duuxieine Sdrie. — Tome vingt-troisiörae. —
XLVIe de la Collection. Livr. 1. 2. 3. 1886.

b. Partie Technique. Douxieme Serie. Tome douziemtt XLVIIIe
de la Collection. Livr. 1. 2. 3. 1886.

56 Zu Nr. 4024. Re vista de Ciencas Histdricas publicada por S. Sanpere

y Miguel. Barcelona. — Toino IV, Numero III. (1886.)

57. Zu Nr. 4029 Q. Catalogue, A, of Hooks registered under tho Govt. of

Mysore. Bangalore. — 1885. Quarter 2.

58 Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Borlin. Zeitschrift.
Hrsg, von Dr. W. Koner . Borlin. — XX. Band, Heft 6 1885 —
XXI. Baud, Heft 1. 1886.

59. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Borlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XIII. Band. Nr. 1. 2. 1886.

60 Zu Nr. 4224. Fleischer
,
H. L. t Studien über Dozy s Supplement aux

dictionaircs arabes. Leipzig. (Abdruck aus den Berichten dor philol.-hist

Classe der kgl. Gesellschaft dor Wissenschaften.) — Viertes Stück. 1885.

61 Zu Nr. 4329. Bartholomae
,
Ohr. , Arische Forschungen. Halle ä/S. —

Heft II 1886

62 Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publice par la Societe

des Lottres et des Sciences. Louvain. — Tome V, 1. 1886.

63 Zu Nr. 4458 Q Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu

Berlin. Sitzungsberichte. Borlin. — Jahrgang 1885. No. XL—LU.

64. Zu Nr. 4558. Schlegel
,

Dr. G . , Nederlandsch-Chineesch Woordonboek
met de transcriptie dor Chinecscho karakters in hot Tsiang-Tsiu dialokt.

Leiden. — Deel I, ollovering UI. 1885.

65. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. Wien. — No. 28—31 (November— Februar». 1885. 1886.

66. Zu Nr. 4627. Ichwän ee-Safd. Die Abhandlungen der — . Zum ersten

•Mal aus arab. Hss. horausgeg. von Dr. Fr. Dieterici. Leipzig. Heft

11. III. 1884. 1886.

67 Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in the Hydera-
bad Assigned Districts. Akola. — 1885. Quarter 3.

68 Zu Nr. 4697 Q. Survey, Unitod States Geologien! Annual
Report to tho Secrotary of tho lnterior. By J. W. Potrell. Washington.

— Fourth Report 1882— 83. 1884.

69 Zu Nr. 4698. Survey, Unitod States Geologien! Bulletin.
Washington. — No. 7— 14. 1884. 1885.

70. Zu Nr. 4806. Cochinchino Francaise. Excursions et Roconnais-
sa n cos. Saigon. — VIII. No. 20. X. No. 23. 1885.
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VIII Verz. der für die Bibliothek der D. AI. G. einyeg. Schriften u. *. ic.

71. Zu Nr. 4813 F. (Assam) Cataloguo of Hooks and Periodicals for the

Quarter 2. 3. 1885. (Vgl. 3648.)

72. Zu Nr. 4821 Q. Bureau of Ethnology. Annual Report to the

Secretary of the Smithsonian Institution. By •/. VF. Pinrell. Washington
— Third Report. 1881—82. 1884.

73. Zu Nr. 4832 A vesta, die heiligen Bücher der Parsen. Hrsg, von
K. F. Gdeiner. Stuttgart. — I. Yasna. 2 Lieferung 20, 4 — 46, f». 1886.

74 Zu Nr 4892 F. Cataloguo of Book* printed in the Civil and Military

Station of Bangalore. Bangalore. — 1885. Quarter 3.

II. Andere Werke.

4931 Zu I. Society, Asiatic, of Japan. Trans actions. Yokohama
— Vol. XII, Part IV Vol XIII, Part I 1885.

4932 Zu II. 12. a ß. Grüncrt, Af., Die Begriffs-Präponderanz und dio Duale

a potiori im Altarabischen Wien 1886.

4933. Zu II. 7 c. 8. 4 d Ouscley , G., Biographical Notice» of Persian

Poets. To wbich is prefixed a Memoir of the late Sir Gore Ouseloy

by J. Reynolds. London 1846.

4934. Zu III. 4. b. s. Grierson
, G. A.

f Bihftr Peasant Life, being a dis-

cursive cataloguo of tbo surrounding* of the people of that province.

Calcutta 1885.

4935. Zu III. 2. Ibrahim-Hümy , Prinoe, The Literature of Egypt and tho

Soudan from tho earliest times to the yoar 1885 inclusive Vol. I.

A— L. London 1886.

4936. Zu I. Academie Nationale Hongroise des Sciences. Bulletins.
(Tirage a part de la Revue Internationale). Florence. — I-— III

1884. 1885.

4937. Zu III. 2. Szaböj K.

,

Regi Magyar Könyvtär. Rötet [1). 11 Kiadja

a Magyar Tud. Akademia Budapost 1879. 1885.

4938. Zu III. 2. Abd, J. t A liartfai Sz.-Egyod Tempioma KönyvtAränak

törtenete. — Kiadja a Magyar Tud. Akademia. Budapest 1885.

4939. Zu II. 3. a. t. [Komjäthy, B.J Kpistolae Pavli liugva Huiigarica donatac

Az Zenth Paal leneley magyar nyeluen. (Krakkö 1533). A Magy Tud
Akademia kiadasa. Budapest 1883.

4940. Zu II. 3. a. i. Telegdi, AI., A Kereaztyenaegnec Fondamentamirol valo

rouid keonywechke. (B^cs 1562). Budapest 1884.

4941. Zu II. 7. i. Ja u am Sakhi or the biography of Guru Nänak. founder

of the Sikh religion. Debra Dun 1885.

4942. Zu III. 5. b. e. Frdüek, J. V. 9 Kambyses a podäni starovekö. V
Praze 1885.

4943. Zu 111 10 Gileiemeister
,

J., Der Schulchau aruch und was daran

hängt. Ein gerichtlich erfordertes Gutachten. Bonn 1884.

4944. Zu II. 7. h 8. Solf , VF., Die Ka<;mir-Reoension der Pancä^ika
Dissertation. Halle 1886.

4945. Zu II. 12. a. X. Bibliotheca Gcographorum Arabicorum odidit AI. J.

eie Goeje. Pars V Cotnpendium libri Kitab al-Boldän auctore

Ihn al-Fakih al Hamadhäni. Lugduni Bat. 1885.

4946. Zu II. 7. c. 8. 4. c. Recueil de texten relatifs a 1‘histoire des Sei-

joucides par AI. Th. IloulstfUi. Vol. I. Histoire des Seljoucides du

Korraän par Mohammed Ibrahim. Lugduni Bat. 1886.
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4947. Zu III. 11. b. n. Freudentlud , J.

,

Ueber die Theologie dos Xeno-
phanos. Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars „Fraenckol’scber
Stiftung“. Breslau 188G.

4948. Zu III. 2 . II ]» o:io p o bc k i fi
, A » OiiflCb ApeBimxi pyKonticcH, xpan-

fliiiRxca By Myaet IlMnep&TOpcK&ro Apxeo.iorH’iecRarn otfmecTBa.
C.-IIeTepfiypn» 1879.

4949. Zu III. 4. b. a. Amon l!Hl, ApXHMaHjpHTb, IIoisjlKa Bl, PyueiDi
C.-IleTep6ypn 1879.

4950. Zu III. 1. b. y. IIpaxoBb, A, 3ojhcctbo ipeniiaro Ermrra. ILtiaiiie

llMnepaTopcKaro ryccsaro ApxeojoriHccRaro oOmecTBa. (KpHTR-
«recKia naöJBiCttia iian (JiopMaMH mamHHXi. RCKyccTBi». Bunycni
uepBuh.) C.-IIeTep<5ypn, 1880.

4951. Zu 11. 12. a. ß. Paradigmen der arabischen Schriftsprache Heraus-
gegeben von der k. k. öffentlichen Lehranstalt für orientalische Sprachen
in Wien. Wien 1885.

4952. Zu II. 3. e. ß. Mohammed Salih, Prinz, aus Charezm, Die Schoi*
baniade. Ein özbogischos Heldengedicht in 76 Gesängen. Text, Uobor-
setzung und Noten von //. Vamherg. Wien 1885.

4953. Zu II. 9. b. Matthen
,
B. F.

,

Boegineesche en Makassaarsche Legen-

den. (Overgedrukt uit de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indic. 4e Volgr. Xe Dl. 4o stuk.) ’s Gravenhage 1 885.

4954. Zu 11. 7. h. n, Kellner, II. C. ,
Kurze Elementargrammatik der

Sanskrit-Sprache. 3. Autt. Leipzig 1885.

4955. Zu II. 7. h. <*. Lied, Das, vom Könige Naln. In transskribiortera

Texte mit Wörterbuch hrsgg. von II. C. Kellner. Leipzig 1855.

4956. Zu II. 7. c. a. 1. Baumgartner
,
A., I)r. M. Lauer und das zwoito

Buch des Möses Choronazi. Leipzig 1885.

4957. Zu III. 5. b. ß. Krrnan, A., Aegypten und ägyptisches Leben iin

Alterthum. Lieferung 1. 2. Tübingen 1885.

4958. Zu III. 5. b. y. Karpeles , G.

,

Geschichte der jüdischen Literatur.

Lieferung 1. Berlin 1886.

4959. Zu IV. Svoboda , A., Kritische Geschichte der Ideale. Mit besonderer

Berücksichtigung der bildenden Kunst. Bd. 1. Der Seelenwahn. Lie-

ferung 1 und 4— 7. Leipzig 1885.

4960. Zu 11. 12. e. n. Dougl/ms, B., A Letter to Professors, Scholars and
Friends of the Holy Tongue, criticisiug „Drivers Hebrew Tenses“.

Chicago 1885.

4961. Zu III. 12. a. ß. 2. Kpetrin
,
A., Ein von Titus nach Rom gebrachter

Pentateuch-Codex und seine Varianten. (Separatabdruck aus der Graetz-

Frankl'schen Monatsschrift B. XXXIV.) Krotoschin s. a.

4962. Zu III. 12. b. ß. Unger
,
J. J Ein kaiserliches Trostwort. Festrede,

Iglau 1885.

4963. Zu III. 12. b. ß. Unger, J. J., Der stille Reformator. Denkrede auf

Moses Mendelssohn. Iglau 1886.

4964. Zu III. 6. Organisation, Tho, and the Constitution of the Woraon's

Anthropologicul Society. Founded 1885. Washington s. a.

4965. Zu III. 4. a. Origi nal-M itthei 1 unguu aus der Ethnologischen Ab-
theilung der KÖnigl. Museen zu Berlin. Jahrgang I, Heft 1. Berlin

1885.
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4966. Zu HI. 5. a. Sinclair, 77i., llumanitia». London 188G.

4967. Zu II. 7. f. .1 y k a in e b u 1 1 , U., KopnccjOBi .laTüncsaro namea.

Kiein. 1872.

1968. Zu III. 12 . o. ß. .lyKamcBHii, D. , KopaeiMOBi EapcikKaio
aimca. KicBi 1882 .

4969. 111. G. .1 y k a m e b n u i. , II., ll icjtjonaiiie o bo.imkomi. reut cojiina

h o cro iHcioBBjnoMi, reut. KieBi 1882.

4970. Zu 111. 6. Jy sa m

c

b u 'i i, II., ll&toxenie i.uuiiihxi. ubkoiiobi,

ecTCcTBenuofi h Hufuruai eJbiio - BHiipocKonHHecKoli AcrpciHOMlH, a
TaKxe acTpoHOMHietKoii MeTeopoxorin. HacTb I. 11. Kiesi 1884

1885.
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Siebenter internationaler Orientalisteu-Congress in Wien.

In seiner Schlusssitzung vom 15. September 1883 hat der in

Leyden tagende sechste internationale Orientalisten-Congress bestimmt,

dass der siebente Congress im Jahre 1880 in Wien stattfinden soll,

und gleichzeitig die Unterzeichneten mit der Aufgabe betraut, die

Düthigen Vorbereitungen zu treffen.

In Ausführung des uns ertheilten Mandates beehren wir uns,

mit Genehmigung der hohen k. k. Österreichischen Regierung die

förmliche Einladung zur Theilnahme an dem hier in Wien vom

27. September bis zum 2. October d. J. abzuhaltenden

siebenten internationalen Orientalisten-Congress

ergehen zu lassen.

Seine kais. und kön. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erz-

herzog Rainer hat das Protectorat des Congresses uuzunehmen

geruht.

Die Mitgliedschaft des Congresses und damit das Anrecht auf

die Publicationen desselben wird durch Einzahlung von sieben

Gulden ö. W. erworben.

Anmeldungen und Einzahlungen
, welche man möglichst bald

einzusenden und nicht über den 1. August zu verschieben bittet,

sind an das n Organisations-ConxM des siebenten internationalen

Orientalisten - Congresses* in Wien (Universität) zu richten. Die

Tbeilnehmer werden ferner ersucht, ihre genaue Adresse beizufügen

und zu erklären, ob sie auf dem (Kongresse erscheinen werden.

Die Mitgliederkarten werden den Theilnehmern seinerzeit zu-

gesandt werden, eventuell auch die Anweisungen für die öster-
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reichisch-ungarischen Bahnen und Dampfschiffe
,

bei welchen das

Görnitz Preisermiissigungen zu erlangen sich bemühen wird.

Alle jene Gelehrten, welche auf dem Congresse Vorträge zu

halten, Mittheilungen oder Fragen an denselben zu richten oder

sonst in irgend einer Welse die Zwecke desselben zu fördern beab-

sichtigen, werden ersucht, nicht später als bis zum 1. August d. J.

dem lOryanisatüms-ComitS* (Wien, Universität) Nachricht darüber

zukommen zu lassen.

Schliesslich werden alle Orientalisten, denen der Inhalt dieses

Einladungsschreibens erst aus zweiter Hand bekannt werden sollte,

gebeten, gütigst eineu Irrthum in der Adresse oder ein zufälliges

Versehen seitens des Coinite’s voraussetzen und die Einladung als

auch an sie gerichtet betrachten zu wollen.

Wien, am 23. März 1886.

Das Organisations-Comite

dos

siebenten internationalen Orientalisten - Congresses

:

Alfred Freiherr v. Kremer (Döbling, Hinchengiuso 4i).

Georg Kühler (Döbling, H«rmami>gsusse 14).

Joseph Karubacek (111, Seidelga.wo 17).

Friedrich Müller (,111.. Marxorgause 24 nV

Dar. Heinr. Müller (Döbling, Aimugaue li).

Leo Beiniseh (VIII, Josofctädterstmsbe 30).
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XI

Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten

:

Für 1886:

1079 Herr Ludwig Nix. stud. ling. or., zur Zeit in Leipzig.

1080 „ Dr. Otto FrAnke in Hallo a. d. S.

1081 „ Jules Preux, Biblioth^cairo du Comite de Legislation etrangere

pres le Ministern de la Justice. in Paris.

1082 „ Dr. Eduard Mahler, Assistent der K. K. Gradmessung in Wien.

Durch den Tod vorlor die Gesellschaft ihr corrospondirondes Mitglied

:

Herrn Edw. Thomas in London,

und ihro ordentlichen Mitglieder:

Herren Serainardirector Dr. L. Zunz in Berlin, t d. 17. März 1880 und

„ Dr. Ebbe Gustav Bring, Bischof von Linküpingsstifl in Linküping.

b
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XII

Verzeichnis« der vom 1. April bis 30. Juni 1886 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 9a F. [28]. Academio Imperial© dos Sciences de St. -Peters-
bourg. Bulletin. St. Petersbourg. — T. XXXI, No. 1. Avril 1886.

2. Zu Nr 2U2 [153). Journal Asiatique. Public per la Soei<Ste Asiatique.

Paris. •— Huitieme Serie. Tome VII, No. 2 (Fevrier— Avril) 1886.

3. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen. Göttingische Gelehrte Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1886.

Nr. 1—6.

4. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissen-
schaften und der Georg-Augusts-Universitat zu Göttingen. — Aus dem
Jahre 1886. Nr. 1—5.

5. Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal G eographi cal. Procoedings
and Monthly Record of Geography. London. — Vol. VIII. 1886. No.

4. 5. 6.

6. Zu Nr. 1044a [160]. Society. Asiatic, of Bengal Journal. Calcutta.

— Vol. LI V, Part I. No UI/IV. Part II, No III. 1885.

7 Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal Procoedings.
Calcutta. — 1885. No. IX. X. (November. December).

8. Zu Nr. 1175 F. [2367]. Die Haudschriftonverzoichmsso dor Kgl. Bibliothek

zu Berlin. V. Verzeichn iss dor Sanskrit- und Prnkrit- Handschriften von

A. Weber. Zweiter Band. Erste Abtheilung. Berlin 1886.

9. Zu Nr. 1422a Q. [67]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten

en Wetenschappe». Ve r h and eli ugen. Batavia & ’s Hage. — Deel

XLV. lste Atlovering. 1885.

10; Zu Nr. 1422b [68| Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappen Notu len van de algomeone en bestuurs-vergadoringen.

Batavia. — Deel XXII. 1884. Aflevering 4. Deel XXIII 1885. AÜe-

vering 1

.

11. Zu Nr 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappen. Tijd schrift vor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Batavia & ’s Hage. — Deel XXX, Allovering 3 en 4. 1884.

12. Zu Nr. 1521a. Society de Geographie. Compte Rondu des

S^ancos de ln Commission Centrale. Paris. — 1886. No. 7. 8. 9./ 10.

11 . 12 .
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13 Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de4 Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door bet koninklijk Instituut voor
de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandseh-Iudic ’s Gravenhago.
— Vijfde Volgroeks. Ersto Deel. 1880. 2do Aflovering.

14 Nr. 2327 [9]. Akademie. K. B.
,

der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-
rischen (.'lasse. München. — 1880. Heft 1 und Inhaltsverzeichnis» zu

.Jahrgang 1871— 1885.

15. Zu Nr. 2452 (2276]. Ko vite Archcologiqu e (Antiquitö et Moyen Ago)
publice sous la Directum de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris.— Troisieme S^rie. Tome VII. Avril— Mai 1880.

16. Zu Nr. 2763 (2503). Trübncr's American, European, & Oriental Liternry
Record. London. — New Seriös. Vol. VII, Nos. 3—4 (221—222). 1886.

17. Zu Nr. 2852a [2595]. OfimecTua, IlMtiepaTopcKaro Pyccuaro Feo-
rpiujjn let'Raro, H3B4>CTin. C - DeTepGypn». — Toni XXII. 1886.

BunycKi> 1.

18. Zu Nr. 2852 b [2596]. OOmecTua, HmiepaiopcEaro Pyccuaro Peo-
rpatJimecHaro» Oxien. C.-IIeTep6ypri. — 3a 1885 Toxi. 1886.

19 Zu Nr. 3411 [2338]. Cunuingham
,
A. t Archeological Survey of India.

Calcutta. — Vol. XX. Report of a Tour in Eastern Kajputana in 1882
— 83. By A. Cunuingham. 1885.

20 Zu Nr. 3769 a Q. K. Accadomia dei Line ei. Atti. Roma — Serie

quarta Rendiconti. Vol. I, Fase. 20. 1885. — Vol. II, Fase. 7. 8.

9. 10 11.

21. Zu Nr. 3843 [2470]. Collections scientifiques de l'Institut des languos

orientales du Ministern des affaires etrangfcres. III. Muuuscrits persans
decrits par lo baron V. Roxen. St. Pctersbourg 1886.

22. Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annmles de 1 Extrem o Orient et de l’Afri-

<1 u e. Paris. — 8o Annee. No. 93. 94. 95. 1886.

23. Zu Nr. 3877 [1861. Palästina- Verein, Deutscher. Zeitschrift.
Hrsg. . . . von Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band IX, Heft 1. 1886.

24 Zu Nr. 3884a. Rovue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvg und G. Heinrich.

Budapest. — 1886. II III. Heft.

25. Zu Nr. 3911 [2490] Cataloghi dei codici orientali di alcuue biblioteche

d'ltalia. Firenze. — III Biblioteca Marciana: Codici obraici. Biblioteca

Nazionale di Firenze: Codici arabi. Biblioteca Medicea Lauronziana:

Codici persiani. 1886.

26. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Littöraire. Deuxierae Serie. — Tome vingt-troisifeme. —
XLVIe de la Collection. Livr. 4. 5. 6. 1886.

b. Partie Technique. Dcuxicme S«$rie. Tome douzieme XLVllle
de U Collection. Livr. 4. 5. 6. 1886.

27. Zu Nr. 4030. Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
Hrsg, von Dr. W. Koner. Berlin. — XXI. Band, Heft 2. 1886.

28. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XIII. Band, Nr. 3. 4. 5. 1886.

29 Zu Nr. 4106.% Noer , Graf F. A. V., Kaiser Akbar. Ein Versuch über

die Geschichte Indiens iin 16. Jahrhundert. Leiden. — Zweiter Band,

nach den hinterlassenen Papieren des Verf. bearbeitet von G. v. Buch

-

tralH. 1885.

b*
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30. Zu Nr. 4203 Q. Annales du Museo Guimet. Paris. — Tome huitieme.

Lo Yi.-King ou Livro des ebanuements de la dynastie des Tsheou traduit

du Chinois eu Franpais par P.-L.-F PhilaMre. Premiere partie. 1885.

31. Zu Nr 4204. Revue de l'Histoire des Religion». Publice sous la

Diroction do M. Äfaurtce Y'ernee. Paris. — Six^me Annco 1885.

Tonio XI. 3. Tomo XII, 1.

32. Zu Nr. 4283 Q. Barbier de Meynartl
, A. C. y

Dictionnaire Turc-Fran^ais.

Suppl^mont aux dictionnaires publies jusqu’ii ce jour. Volume promier

(= Puhlications de l’dcole des langues orientales vivantos. IIo serie.

Vol. IV.) Quatrieme livraison. Paris 1885.

33. Zu Nr. 4343. Musdon, Le. Revuo Internationale publice par la Society

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome V, U. 3. 1886.

34 Zu Nr. 4696 Q. Survov, U. St. Geologi cal. Monographs. Wasbing-

ton. — VI. Fontaine
, W. Af.f

Contributions to tbe Knowledge of tho Older

Mesozoic Flora of Virginia. 1883. — VII. Cnrtia
,

J. St.
,

Silvcr-lead

Deposits of Euroka, Nevada. 1884. — VIII. \Valeott
y
Ch. D.

y
Paloon-

tology of tbe Euroka District. 1884.

35. Zu Nr. 4820. William8
y
Albert

y Mineral Resourcos of tbe United States.

Calendar Years 1883 and 1884. Washington 1885.

36. Zu Nr. 4842 Q. Schefery
Ch.

y
Chrestomathie Persane & l’usage des eleves

do l’<?colo speciale des langues orientales vivantes. Tome second. (s= Publi-
cations do l’ecolo dos langues orientales vivantes. IIo sdrio. Vol. VIII.)

Paris 1885.

II. Andere Werke.

4971. Zu III. 5. b. g. TeoprieBCKifi, C., Ilepsift nepioji KiTafiCKoft

ncTopiw. C.- IIeTep6ypn> 1885. (Von der K Univ.-Bibliothek zu St.

Petersburg).

4972. Zu III. io. rnpraci, B., üpaBa Xpiicriani Ha uocTost ko Mycyjtb
muhckhmi, 3äK0i!äMi>. C.-IIeTep6yprb 1865. (desgl.

»

4973. Zu III 5. a. TpnropbeBx, B. B. , Pocci« h Asm. C.-IIeTep6yprb
1876. (deagl.)

4974. Zu III. ll. b. 8. Ah j je hi, 9., Ay'0-* 1™ 11
’

1» ßl* A Beert. C.-ITerepÖypri
1881. (desgl.)

4975. Zu II. 3. d n. 3&xaposi, II., FpaMMäTDRä MaHh«i*ypcKaro mhk&.
C.-IleTepfiypri 1879. (desgl.)

4976. Zu II. 12. a y. Kc.ibßH, ö. , PyccKo-Apaficiuc oömecTBcnnue paa-

roßopu. C.-DeiepGypn 1863. (desgl.)

4977. Zu II. 3. e. e. Mekchmobi, B., Onurb inrjlaonaiiiii TmpKCRHXi
ÄiajesTOBi bi XyiaBemiapt h KapaManin. C.-IIeTep6ypri 1867.

(desgl.)

4978 Zu II. 12. o. ß. UaBpouKiR, M. , Onun rpaMMaTHKH ApaÖcxaro
43HR&. C.-IIeTepöypri 1867. (desgl.)

4979. Zu II. 12 c ß. II n k o .i i,

c

k i h

,

M., AccHpiftcxie oiiHoo6pa3Hue
TCKCTU. BunyCKl I. II. MocKBa 1883. 84. (desgl.)

4980. Zu III. 4. b. <V. DaHTycoBi, H. H. ,
CBtjtnifl o Ivyjibji*HHCKOMi.

paßont» aa 1871— 1877 toau. Kaaaiib 1881. (desgl)

4981. Zu II 3 h a. II 03JHie Bl, A., IlaMBTHHRH HCTOpH«ieCKOß JHTepa-

Typu AcTjiaxaucKHXb KaJMUROBb C-lleTepfiypri 1885. (desgl)
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4982 Zu II. 3. b. ß. Pozduejev, A., Mongolische Documonte. f24 nutograph
Folioseiten, ohne Titel), (dosgl.)

4983. Zu III. 5. b. n. CiinpoBi, B. X» KyiHBefi reitDpjuKHHCKifi h jpyrie
ocxaHCKie nHcaTejiH XVII boku o npnnniaxh ynajita Typnia. C.-

IleTepöyprii 1873. (desgl.)

4984 Zu III. 2. H HBenTajn ÖH6jK>TeKH HMnep. C. - üerepöyprcKaro
yHHBepcnieTa I— V. 1877 — 1882 C - IIcTeprtypn» 1879—1882
(desgl.)

4985 F. Zu II. l.a. ß. Naville, F. f Das Aogyptiscbe Todtenbuch der XVIII.

bis XX. Dynastie. Bd. I, Text und Vignetten. Bd. II, Varianten.

Berlin 1886. (Von Herrn Prof Dillmann in Berlin.)

4986. Zu II. 3. e. 8. 1. Chukri, A/. & AI. Asgian
y
Dictionnaire fnunjuis-

turc. T. I. II. (A— Z.) Constantinople 1882. (Von Herrn Chukri.)

4987. Zu II. 7. h. 8. Windisch
r

Ueber das Drama Mrcchakatikä und dio

Krshnalegende. Abdruck aus d. Berichten der philol.-histor. Classo der

K Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften. 1886. (Vom Verf.)

4988. Zu III. 5. b. r
( . Plakaatboek, Noderlandsch- Indisch ,

1602— 1811,

door J. A. van der Chijs. Ferste Deel. 1602 — 1642. Batavia &
’s Hage 188.9. (Von der Bataviaasch Genootschap van Künsten en

Wetenschappen.)

4989. Zu III. 9. Schoebely Ch , Los doctrines cosmogoniques et philosophiques

de l’Indo. Kxtrait du Mus<?on. Louvain 1886. (Vom Verf.)

4990. Zu II. 10. c. n. Sch ih
, G. II. , Le vorbo japonais et ses formations.

Kxtrait du Museon. Louvain [1886]. (Vom Verf.)

4991. Zu II. 12. b. y. 5. Gottheil
, /?. ? A List of Plauts and tlieir Proper-

ties from the M e narath Kud h se of Gregorin# Bar 1Eb^rdyd.
Berlin 1886. „For private Circulation only“. (Vom Herausg.)

4992. Zu III. 12. a. ß. 2. Cornül, C. //., Das Buch des Propheten Ezechiel

hrsg. Leipzig 1886. (Vom Herausg )

4993. Zu III. 5. b 8. Jacoby G. t
Der Bernstein bei den Arabern des Mittel-

alters. Berlin 1886. (Vom Verf.)

4994 Zu II. 7. c. a. 1. CarrHre , A.
t
Un ancien glossaire latin-armcnien

publik et annote. Paris 1886. (Vom Herausg.)

4995. Zu III. 7. MiUler
f
A . , Arabische Münzen in den Küstenländern.

Königsberg 1885. (Vom Verf.)

4996. Zu III. 8. b. Schnitze
, AI.

,

Zur Formenlehre des semitischen Verbs.

Wien 1886. (Vom Verf.)

4997. Zu III. 4. b. fr. Report, Aunual, of the Coinptroller of the Currency.

Washington 1885. (Vom Verf.)

4998. Zu III. 9. Mehren
,

A. F. , Vues theosophiques d’Avicenne. Kxtrait

du Mus^on. Louvain 1886. (Vom Verf.)

4999. Zu III 5. b. 8. Derenbourg
f
H.f Ouxdina Ibn Alouukidhy un emir

Syrien au premior siede des croisades (1095— 1188). Deuxieme partie.

Texte arabe de l’autobiographie d’Ousama = Pu bl i cations do l ecolo

des langues orientales vivantos. Ile sfoie. Vol. XII (Ile partie). Paris

1866. (Von der Ecole des langues or. vivantes zu Paris.)

5000. Zu III. 5. b. 8. IloudaSy 0.
t Le Maroc de 1631 k 1812. Kxtrait do

Touvrago intitul£ Ettordjomnn olmo'arib ‘an douel elmachriq ou ’lmaghrib

de Aboidqdsew ben Ahmed Ezzutni — Pu bli cat ions de l’ecolo

des langues orientales vivantes. Ile serie. Vol. XVIII. Paris 1886.

(dcsgl.)
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5001. Zu 11. 7. i. v. Jacobi, ff., Ausgewählte Erzählungen in Maharashtri.

Zur Einführung in «las Studium dos Präkrit. Grammatik Text. Wörter-

buch. Leipzig 1886. (Vom Herausg.)

5002. Zu II. 12. b. y. 5. Kat/ser
, (J.

,

Die Canonos Jacob's von Kdessa,
übersetzt und erläutert, zum Theil auch in» Grundtext veröffentlicht.

Leipzig 1886. (Vom Herausg.)

5003. Zu III. 4. b. ß. Hildesheimer, //., Beiträge zur Geographie Palästinas.

Berlin 1886. (Vom Vorf.)

5004. Zu III. 1. b. Schocbel, Ck ., Le bnndeau saccrdotAl de Batua. Extrait

du Musdon. Louvain 1886. (Vom Verf.)

5005. Zu II. 12. a. 17 .
iAbd-Allah ihn *Abd-Allah

, le Drogman, Le präsent

de Thomme lettre pour refutor les partisans de la croix. Traduction

fran^aise inedite par «J. Sptro. Paris 1886. (Vom Ilornusg.)

5006. Zu II. 10. c. tt. Noach
,
Ph . ,

Lehrbuch der Japanischen Sprache

Leipzig 1886. (Vom Verleger.)

5007. Zu III 12. a. ß. 2. Szold
,
B. , Das Buch Hiob nebst einem neuen

Cominentar. Baltimore 1886. (Vom Vorf.)

5008. Zu II 12. a. 7r. Horst
,

L., Des Metropoliten Klias von Nisibis

Ruch vom Beweis der Wahrheit des Glaubens, übersetzt und eingoleitot.

Colmar 1886. (Vom Vorleger.)

5009. Zu II. 12. a 8. Schwarzlose, F. W., Dio Waffen der alten Araber

aus ihren Dichtern dargestellt. Ein Beitrag zur arabischen Alterthuins-

kunde, Synonymik und Lcxicographie , nebst Registern. Leipzig 1886.

(Vom Verleger )

5010. Zu II. 12. d. a. 3. Arnhard, C. v.,

Liturgie zum Tauf-Fest der Aethiopischen Kirche. (Leipziger Disser-

tation.) München 1886. 4 U
. (Vom Verleger.)

5011. Zu III. 5. b. y. Mahler, K., Untersuchung oincr im Buche „Nahtnn“

auf den Untergang Ninive’s bezogenen Finstemiss. (Zusatz zur Ab-

handlung: „Astronomische Untersuchungen über in hebräischen Schriften

erwähnte Finsternisse. II. Thoil“.) Aus dom XCIII. Bande der Sitzb.

der kais Akad. der Wissensch. II. Abth. März -Heft. Jahrg. 1886.

(Vom Verf.)

5012. Zu 1. Litter a tu r- B 1 a 1

1

, Jüdisches. Herausgegeben von Rabbiner

Dr. Af. flahmer. Jahrg. XV, No. 11. Magdeburg. 11. März 1886.

5013. Zu I. Batara-Indra. Nieuws-, Handels- on Advertenblad. Ile Jaar-

gang B No. 43. Soorobaia, 22 Febr. 1886.

5014. Zu I Revue de l’Oriont. Journal politique, litterairo, economiquo.

Premiere ann^e. No. 1 . 2. Budapest 1886 (Von d Kodact.)
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Generalversammlung der D. M. G.

Das Organisation - Cornite des VII. Internationalen Orien-

talisten-Congresses hat in einem an den Geschäftsfiihrenden

Vorstand gerichteten Schreiben die Deutsche Morgenländische

Gesellschaft eingeladen, ihre Generalversammlung dieses Jahr

in Wien gleichzeitig mit dem Orientalisten-Congress abzuhalten.

Der Geschäftsführende Vorstand hat, gestützt auf eine ihm für

eine solche Eventualität auf der letzten Generalversammlung

(zu Giessen) ertheilte Vollmacht, diese Einladung für die D. M. G.

angenommen. Die Generalversammlung der D. M. G.

wird daher in diesem Jahre stattfinden

in Wien vom 27. September bis 2. October

gleichzeitig mit dem Orientalisten-Congress (s. die Ankündigung

in Heft I dieses Jahrgangs der Ztschr.).

Der Geschäftsführende Vorstand.
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Herrn

Personalnachrichten.

Ah ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

Für 1886:

Herr I)r. N. Karamianz, z. Z. in Berlin.

M Dr. W. A. Neu mann, Prof. a. d. Univers. Wien (früher 518).

„ Dr. Johann Hanusz, Privatdoc. a. d. Univers. Wien.

„ Rev d
. C. J. Ball, chaplain to tho Ilon. Society of Lincoln’s Inn,

Hebrew Locturer in Merchant Taylors’ School, London.

„ S. A. Smith, U. S. Consulate, Sonnoberg in Thüringen.

„ John Strachan, Professor, Owens College, Manchester.

„ N. Geyser, Pfarror in Elberfeld.

Für 1887:

„ Herr Dr. Karl Goldner, Prof. a. d. Univers. Tübingen.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Professor Dr. B. Jülg in Innsbruck und

Oberrabbiner Dr. W. Landau in Dresden.

c

Digitized by



XVIII

Verzeichnis« der vom 1. Juli bis 31. Öctober 1886 für die

Bibliothek der 1). M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 9 a F. [28]. Academie Imperiale dos Sciences de St. -Peter s-

bourg. Bulletin. St. Petersbourg. — T. XXX, No. 4. Juillet 1886.

2. Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great
ßritain and Ireland. London. — New Seriös. Vol. XVIII, Part

II. III. 1886.

3. Zu Nr. 183a Q. [2). Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissen-
schaften. Abhandlungen der philosophisch -philologischen
Classe. München. — Siebzehnten Bandes dritte Abtheilung 1886. [In

der Reihe der Denkschriften der LIX. Band.]

4. Zu Nr. 183b Q. [3]. Festreden zur Feier des Stiftungstages dor k. b,

Akademie der Wissenschaften, geh. in den öffentlichen Sitzungen.

München. — 1885: Joh. Andr, Schmeller. Eine Denkrede von Konrad
Hofmann.

5. Zu Nr. 202 [153], Journal Asiatique. Public par la Soci«5t<$ Asiatique.

Paris. — Huiti&me SAric. Tome VII, No. 3. Mai— Juin 1886. Tome VIII.

No. I. Juillet— Aofit 1886.

6. Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriontal. Proceodings at

Boston, May 1886.

7. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft dor Wissenschaften. Göttingen. — 1886.

Nr. 7— 18.

8. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft dor Wissen-

schaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingon. — Aus dein

Jahre 1886. Nr. 6— 15.

9. Zu Nr. 594a. 37. The Nirukta. With Commentaries. Ed. by Pandit

SutyavraUi Sdma#rami. Calcutta. — Vol. III, Fase. IV. 1886. — B I.,

N. S., Nr. 568.

10. Zu Nr. 594a. 43. ParAsara Smriti by Pandit Chandrakdnta Tar-
hdlunkdra. Calcutta. — Fase. V. 1886. — B. i., N. 8., Nr. 567.

11. Zu Nr 594a 45. Tattva Chintamani. Ed. by Pandita Kdmdkhyä-
fidt/ui Tarkdratna. Calcutta. — Fase. IV. 1886. — B. I., N. S., Nr. 573.

12 Zu Nr. 594a. 54 Asvavaidyaka, The. A Treatise on the Diseases

of tho Horso compiled by Jayadatta tiüri, edited by Kainräj Umexa
Chandra (lupta Kaviratna. Calcutta. — Fase. 1 1886. — B. I., N. S

,

Nr 574
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13. Zu Nr. 594 b. Q 12 [743] The Akbarnamah by Abul-Fazl i AIu-
btiruk i 'Alliimt. Ed. by AlauUiwi ’Abil-ar-Rahim . Calcutta. — Vol.

111, Fase. IX. 188G. — 13. I., N. S., Nr. 571/572.

14. Zu Nr. 594b. 20. M u n t a k h a b - u t - Ta w Arik h by Abd-ul- Qildir bin

Alaluk S/nih known as Al-I3adA6n(. Trausl. froni tho original Persian

by W. //. Lotce. Calcutta. — Fase. IV. 1886. — 13. I., N. S., Nr. 569.

15 Zu Nr. 594b. 21. Zafarnamah by AfanUhut SharfiuUUn 'AUYaztli
editod by Maulätci Muhammad Ilahdad. Vol. I, Fase. IV. Calcutta

1886. — 13. L, N. S., Nr. 570.

16. Zu Nr. 609 c [2628). Society, Royal G oographi cal. Proceodings
and Mouthly ttocord of Geograpby. London. — Now Montbly Seriös.

Vol. VIII. 1886. No. 7—10.

17. Zu Nr. 641a Q. [22]. Akademie, Königliche
,

der Wissenschaften zu
Berlin. Philosophische und historische Abhandlungen. Berlin. —
Aus dem Jahre 1885. 1886.

18. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Bongal. Journal. Calcutta.

— Vol. LV, Part I, No. I II 1886

19. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceodings.
Calcutta. — 1886. No. 1— 7. (January— July).

20. Zu Nr. 1521 [2620]. Soci£t4 de Geographie. Bulletin. Paris.

—

7e Serie, Tome VII lor Triinestre. 2e Trimestro 1886.

21. Zu Nr. 1521a. Societd de Geographie. Compte Ron du des

Seauces de la Commission Centrale. Paris 1886. No. 13. 14. 15.

22. Zu Nr. 1674 a [107). Bijd ragen tot de Taal-, Land- on Volkenkunde
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het Kouinklijk Instituut voor

de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. ’s Gravonhago.
— Vijfdo Volgreeks. Erste Deel. Derde und Vierde AHevoring. 1886.

23. Nr. 2327 [9]. Akademie, K. 13., der Wisso lischalten zu Mfinchon.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-

rischen Classe. München. — 1886, Heft II.

24. Zu Nr. 2452 [2276], Revue A r cheologi q ue publice sous la diroction

de MM. Ales, ßertrand ot G. Perrot. Paris. — Troisieme Serie. Tome
VII. Juin 1886. Tome VIII. Juillet— Aoüt 1886.

25. Zu Nr. 2763 [2503]. Trülmcr's Amorican, European, & Oriontal Literary
Record. London. — New Seriös Vol. VII, Nos. 5—8 (223— 226). 1886.

26 Zu Nr. 2771 a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyp tische Sprache
und Altert h umskunde. Fortgesetzt von II. ßrugsch und Stern.

Loipzig. Jahrgang 1886. 1. und 2. Heft.

27 Zu Nr. 2852a [2595]. ÜfimecTBa, HMiiepaTopcKaro Pyccaaro Feo-
r pa^HHecaaro, ll3BtcTia. C -IleTepöypri. — Tomi XXII. 1886.

Buiiycsi 2.

28. Zu Nr. 2939 [37] Akadcinia, A Magyar Tudomanyos. Krto-
sitdje. A M. T. Akademie rcndoleteböl szerkeszti a fötitkär. Budapest.

— XVIII. evfolyam, 3. szäm. 1884.

29 Zu Nr. 2971 a [167] Society, American Philosophie al. Procoo-
dtngs hold at Philadelphia for Promoting useful Knowledgo. Philadel-

phia — Vol. XXII No. 121 122 1886

30. Zu Nr. 3100 [38]. Akademia. A Magyar Tudomanyos, Ertcko-
xesuk a nyelv-^s szeptudomiinyok körcböl. Az 1. osztaly rouduleteböl szer-

koszti Gyulai Pal. Budapest. — XI. kütet. 11. 12. szam, — XII. kötet.

6.— 10. szAm. 1884. 85.
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31. Zu Nr. 3131 [3278). G esollschaft, Numismatische, in Wien. Zeit-
schrift, hrsg. durch deren Rodactions-Comit<$. Wien. — 18. Jahrgang.

1. Halbjahr 188G.

32. Zu Nr 3131a [3203]. Gesellschaft, N um i.s in a tische, in Wien.
Jahresbericht Uber das Jahr 1885. Wien 1886.

33. Zu Nr. 3238 [3280]. Association, American Philological. Pro-
coodings. Cambridge. — XVII. Annual Session (1885), held in New
Haven. 1886.

34. Zu Nr. 3411 [2338]. Ounningharn
,
A.

f
Archaeological Survey of India.

CalcuttA. — Vol. XXI. Parts I II. Reports of a Tour in Bundelkhaud
and Rewa in 1883— 84; and of a Tour in Rewa

,
Bundelkliand, Malwa,

and Gwalior, in 1884— 85. By A. Cutmingham, 1885. — Vol. XXII.
Report of a Tour in Gorakhpur. Saran, and Ghazipur in 1877—78—79
and 80. By A . C. L. CarlleyU

,

1885.

35. Zu Nr. 3411a 1
). Survey, Archaoological of Southern India. Vol. IV.

Tamil and Sanskrit Inscriptions with sora« Notes on Villago Antiquities

collected chiofly in the South of the Madras Presidency. By James Burgess,
Madras 1886.

36. Zu Nr. 3450 [163], Society, Royal Asiatic. Journal of the China
Brauch. Shanghai. — New Series. Vol. XX. No. 5 & 6. Vol. XXI.
Nos. 1. 2. 1886.

37. Zu Nr. 3596 Q [2057] Levy
,

J.
}

Neuhebräisches und Chaldäisches

Wörterbuch übor die Talmudim und Midraschim. Nebst Boiträgen von
//. L. Fleischer, Leipzig. — Lieferung 20 (Band IV, 4).

38. Zu Nr. 3769a Q. R Accadomia dei Lincei. Atti. Roma — Serie

quarta. Rendiconti. Vol. II. 1. Semestre. Fase. 12. 13. 14. 2. So-

mostre. Fase. 1. 2. 3. 4. 5. 1886.

39. Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annales de l'Extrcmo Orient et de l’Afri-

que. Paris. — 8o Annee No. 96. 9o Anneo No. 97. 98. 99. 1886.

40. Zu Nr. 3877 [186]. Palästina- Verein, Deutscher. Zeitschrift.
Hrsg von Prof. Lic. Hermann Guthe, Leipzig. — Baud IX, Heft 2.

3. 4. 1886.

41. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich.
Budapest. — 1886. IV—IX. Hell.

42. Zu Nr. 4023. Polybibiion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litterairo. Deuxiöme Serie. — Tome Wugt-quatrieroo. —
XLVIIo de la Collection. Livr. 1. 2. 1886.

b. Partie Technique. Dcuxiemo Serie. Tome douzieino. XLVIIIo
do la Collection. Livr. 7. 8. 1886.

43. Zu Nr. 4024. Re vista do Ciencias Historien* publicada por S. Sanftere

y Miguel Barcelona. — Tomo IV, Niimoro IV. [1886].

44. Zu Nr. 4030. G esellscha ft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
Hrsg, von Dr. W. Kotter. Berlin. — XXI. Bund. Heft 3. 1886

45. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XIII. Band, Nr. 6. 7. 1886.

46. Zu Nr. 4070. Books of the East, The Sacred. Translated by various

oriental Scholars and edited by F. Max Müller, Oxford. — Vol XXVI.
The jSatapatha - Bränmana transl. by J. Eggeling, Part II. Books HI

1) Hierher gehört auch No. 4816 CJ. Zeitschrift Bd. 39, p. VIII.

Digitized by Google



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G.eingeg. Schriften u. s. tr. XXI

und IV. 1885 — Vol. XX VII. XXVIII. Tho Sacred Book* of China
transl. by J. Legge. Part III. IV. Tho Li Ä*i, 1—X & XI—XLVI.
1885

47. Zu Nr. 4192 F. BÖhtUngk
,
0.

f
Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung.

St. Petersburg. — Sechster Theil. Zweite Lieferung. —^). 1886.

48. Zu Nr. 4204 Revue de l'Histoiro des Religio ns. Publice sous la

Direction de M. Jean Rüville. Paris. — Sixieme annee. Tome XII, 2. 3.

1885. Septieine anneo. Tome XIII, 1. 1880.

49 Zu Nr. 4224. Fleischer
f

//. L
,

Studion über Dozy s Supplement aux
dictionnaires arabes. Leipzig. (Abdruck aus den Berichten der philol.-hist

C lasse der Kgl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften.) — Fünftes Stück.

1886. (Vom Vcrf).

50. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Rovuo Internationale publice par la Societe

des Lottres et dos Sciences. Louvain. — Tomo V, 4. 1886.

51. Zii Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu

Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1886. No. I—XXXIX.

52. Zu Nr. 4527. Association, American Philological. Trans*
actions. Published by tho Association. Cambridge. — 1885. Vol.

XVI. 1886.

53. Zu Nr. 4558 Q. Schlegel
t Gr. f Nedorlandsch-Chineesch Woordenboek met

de Transcriptie der Chinoescho Karaktors in het Tsiang - Tsiu Dialekt.

Leiden. — Deel I, Aflevering IV. 1886.

54. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in W io n. Monats-
blatt. Wien. — No. 32—38 (Mai— September). 1886.

55. Zu Nr. 4654. Literaturblatt für orientalische Philologie. Unter Mit-

wirkung von Dr. ./. Klott in Berlin hrsg. von Prof. Dr. K. Kuhn in

München. Leipzig. — III. Bd Heft 1. 2. 1886.

56. Zu Nr. 4694. Andersotij John
t
Catalogue and Hand-Book of tho Archaeo-

logical Collection* in the Indian Musoutn. Part I. Asoka and Indo-

Scythian Galleries. Calcuttu 1883.

57. Zu Nr. 4696 Q Survey, U. St. Geolog! cal. Monographs. Washing-
ton. — IX. Whitfieldf R. l\

f
Brachiopoda and Lumollibranchiatu of the

Karitan Clay.s and Groensand Marls of New Jersey. 1885.

58 Zu Nr 4697 Q. Survey, United Statos Geolog! oft l. Annual
Report to the Secretary of tho Interior. By J. W. Powell. Washington.
— Fifth Report 1883— 84. 1885.

59. Zu Nr. 4698. Survey, United States Geolog! cal. Bulletin.
Washington. — No. 15—26. 1885.

60. Zu Nr. 4787. Grierson
,
George A. f Soven Grammors of tho Dialects

and Subdialects of the Bilwiri Languagc. Part V. Calcuttu 1885.

61. Zu Nr. 4806. Cochinchine Fran<;aise. Kxcursions et Kocon-
naissances. Saigon. — XI. No. 26. 1886.

62. Zu Nr. 4810. Societe, Acadcmiquo I n d o- Ch i n o i s o, Bulletin,
Public sous la Direction de M. le Mn de Croizier . Deuxiemo Serie. Tome
deuxiemc. Annecs 1882— 83. Paris 1883—84—85.

63. Zu Nr. 4811. Oppert
,
G. , No sutor ultra crcpidam. In Solf-Defonco.

[Kpiluguej. Madras 1884— 1885.

64. Zu Nr. 4832. A vesta, die heiligen Bücher der Parsen. Hrsg, von
K. F. Geldner. Stuttgart. — I. Yasna. 3. Lieferung 46, 6 bis Schluss.

1886.
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65. Zn Nr 4837. Monatsschrift, Oosterroichischo, für den Orient. Hrsg,

vorn Orientalischen Museum in Wien. Wien. — Zwölfter Jahrgang. No.
1—10. 1886.

66. Zu Nr. 4985 F. Narille
,

K. t Das Aegyptische Todtunbuch der XVIII.

bis XX. Dynastie. Einleituug. Berlin 1886. (Von Herrn Prof. Dillmann
in Berlin )

II. Andere Werke.

5015. Zu II. 7, h. 9. Rudrnta's <^r ngn ra t i 1 a k a and Ruyyaka's Sahr-
dayalila. With an Introduction and Notes editod by l>r. R. Riechet.

Kiol 1886. (Vom Ilerausg.)

5016 Q. Zu III. 5, b. £. Solections from the Lottors, Despatches and othor

State Papers proserved in the Bombay Sekretariat. Maratha Serie».

Vol. 1. Edited by George \V, Dorrest. Bombay 1885. (Von dem
Secretary of State in Couucil of India.)

5017. Zu II. 7, h. fr. Divyävadana, Tho. A Collection of Early Buddhist

Legend» now first odited from the Nepalese Sanskrit MSS. in Cambridge
and Paris by £. B. CoiceU and R. A. Neil. Cambridge 1886. (Von

demselben.)

5018. Zu III. 8, b. YtUe
f
Henry and Bumell t

Arthur Coke
f
Hobson-

Jobson: Being a Glossary of Anglo- Indian Colloquial Word» and
Phrase» and of Kindrod Terms. London 1886. (Von demselben.)

5019 Q. Zu II. 12, a. A. Badger, George Percy t
An KnglUh-Arabic Loxicon.

London 1881. (Von demselben.)

5020. Zu II. 12, a. /?. Miha’il Sabbüg’s Grammatik der arabischen l’m-

gangssprncho in Syrion und Aegypten. Nach der Münchener Handschrift

herAUsgegeben von //. Thorbecke . Strassburg 1886. (Vom Ilerausg.)

5021. Zu II. 12, c. n. Reiser, F. K., Dio assyrische Verbtafol (V Hawl. 45)

I. Die assyrische Zeichenordnung auf Grund von S l and V Kawl. 45.

(Leipziger Dissert. — Separatabdruck aus d. Z für Assvr. I, 2.) München
1886. (Vom Verf.)

5022. Zu II. 7, i. y. Yftyna and Visperod trauslated into Gujorati from

the original Zend Texts with critical and explanatory Notes by Kavasji
Kilalji Kongo. Bombay 1886. (Vom Verf.)

5023. Zu I. Academy, California, of Sciences. Bulletin No. 4

San Francisco 1886. (Von der C. Ac. of Sc.)

5024. Zu II. 7, h. a. Hannenndra 's L ingänu^äsAnu mit Coinmontur und

Uebersetzung herausgegeben von R. Otto Prunke. Güttingen 1886.

(Vom Ilerausg.)

5025. Zu II. 12, d. n, 1. Praetorins , F.
,
Gramm at ica Acthiopica

Karlsruhe und Leipzig 1886. (Porta linguarum Oriontalium Pars VH )

(Vom Verf.)

5026. Zu II. 12, f SiXy AI. J. R. I/Kro -de Tyr (Extrait du Numismatic

Chronicle Vol. VI. 3. Serie. Pagos 97— 113.) Londros 1886. (Vom Vorf.)

5027. Zu II. 2, b. Schilsy G. II, Grammairu raisonnee de la languo Nama
do l'Afriquu australo. Avec des textes et un vocabulairu. Henaix 1886.

(Vom Verf.)

5028. Zu II. 10, c. ß. Zitsu-Go-Kyau. Livre sacre de la verit6 par Io

philosophe Kö-bö-dai. Toxto japonais dditA par G. //. SchiUs. s. 1 et a

(Vom Herattsg.)

5029. Zu II. 10. c. ß. KA-Kö- WA- Rai. Lo livre do la picte tilialo par

G. //. Schils. Louvain 1886. (Extrait du Museon) (Vom Vorf.)
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5030. Zu III. 8, b. Pott
t A. F.

y
Allgemeine Spracbvlneniehift und Carl

Abels ägyptische Sprachstudien. Leipzig 1886. (Vom Verf.)

5031. Zu III. 12, a. ß. 1. Wright
t
Ch. H. H. Blblical Essays. Edin-

burgh 1886. (Vom Verf.)

5032. Zu III. 12, b. et. Writjht
,

Ch. II. H. The Divinity School ofTrinity

College, Dublin, and its proposod Improvoment. Dublin 1884. Dabei:
Wright

y
Ch. H. II. Tho Divinity School Quostion. Dublin 1886.

(Vom Verf.)

5033. Zu III. 5, b. y. Castelliy Davidy Storia de gl' Israeliti dallo origini

fino alla monarchia. Milano 1887. (Vom Verf.)

5034.

Zu III. 5, b. £. Fleet
y
J. F.

y
Tho History and Date of Mihirakula.

— 5034 a. A Note on tho Origin of the Gupta Aora. (Aus dom Indian

Antiquary 1886, p. 245—258. 278— 279). (Vom Verf.)

5035. Zu II. 12. a, ft. Mehreny M. A. F. L’Altegorie mystique HÄy heil

Yaqz&n d’A vicouno. Traduito et en partio commentec. Louvain
1886. (S. A. aus dem Museon.) (Vom Verf.)

5036. Zu II. 7. h, ß. Hillebrandt y A. f Vedachrestomathie. Berlin 1885.

5037 Q. Zu III. 4. b, t. San Germano
,
A Description of the Burmese

Empire. Rome 1833.

5038. Zu III. 11. b, f. Ramdas Sen
f
Bharat Rahasya or Essays ou tho

Ancient Religion and Warfares of India. 1. Theil. Calcutta. (Vom
Verf.)

5039. Zu II. 7. h, a. KiihnaUy R.y Die Trishpibh-Jagati-Familie. Ihre rhyth-

mische Beschaffenheit und Entwicklung. Göttingon 1886.

5040. Zu III. 5. b, rj. Hirthf F. , China and the Roman Orient. Researches

into their Ancient and Mediaeval Relations as ropresonted in Old Chinese

Records. Leipzig und München 1885. (Vom Verf.)

5041. Zu III. 5. a. Hegewald
,
Vor dritthalbtausond Jahren. Dos Assessors

Ani Bewerbung um die Hand von Anta der Perle von On, Nach
ägyptischen Quellen bearboitet. Meiningen 1885. (Vom Verf.)

5042. Zu III. 11. a. Schicartz
, W. f Indogermanischer Volksglaube. Ein

Beitrag zur Religionsgeschichte der Urzeit. Berlin 1885.

5043. Zu III. 5. c. Gcscnius, II.
,
Wilhelm Gesenius. Ein Erinnerungs-

blatt an den hundertjährigen Geburtstag am 3. Februar 1886. Halle 1886.

5044. Zu II. 7. h, d'. Haberlanelt , M. y Indische Legenden. Leipzig 1885.

5045. Zu II. 12. a, o Israelsohiiy
,
Samuelis ben Chofui trium sectionum

posteriorum libri Genesis versio Arabien cum commentario. Peters-

burg 1886.

5046 Zu II. 12. e, Goldblum
t
J. mp2 Paris.

5047 F. Zu III. 2. A Catalogue of Sanskrit MSS. in tho Library of tho

Dcccan College. With an Index, s. 1. 1884.

5048

F. Zu III. 4. b, e. Statistics of the Government of Bengal, Financial

Department. 30. April 1885 — 30. April 1886.

5049. Zu II. 7. i. 17,

E. IIultz8ch.)

Cawnpore 1872. (Von Dr.

5050 Zu II. 7. i. 17, 2. I Baroilly 1880. (Dgl.)

5051. Zu II. 7. i. 17, 2. Bäbü Rämacarana Sintha 9 Patrabodh. (I. Theil.)

Bankipore 1884. (Dgl.)

&
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5052.

5053.

5054.

5055.

5050.

5057.

5058.

5059.

5060.

5061.

5062.

5063.

5064.

5065.

506 C.

5067.

5068.

5069.

5070.

5071

5072.

5073.

5074.

5075.

Zu 111. 1 0. llama Miära Saslri, Suddhisarvasvam. A Discourse

on a Brauch of Dhurma Sastra or Mimansa. Bonares s. a. (Dgl.)

Zu 111. 1. b, <V. Indraji
,

BhagvAnlal, Antiquarian Romains at Sop&rA

and Padana. Bombay 1882 (8. A.) (Dgl.)

Zu II. 7. h, S. Bana's KAdambari. Editod by Peter Petereon.

Part I. Bombay 1879. (Dgl.)

Zu II. 10. b, ß. Mason
,

F. A Burmose Hand-Book of Modicino.

Touugoo 1868.

(Dgl.). Temi Jataka Vatthu. Rangoon 1881.

(Dgl.). WizayA Znt (Vijaya Jataka]. Rangoon 1879.

(Dgl.). Dbanavati are tau pum. Rangoon 1881.

(Dgl.). MahAgitamedani. Rangoon 1881.

(Dgl.). SaddAbrüliA. Rangoon 1882.

(Dgl.). Thi: taukri: samoüg:. Rangoon 1880.

(Dgl.). Satipathän Vattliu. Maulmain 1881.

(Dgl.). UpAsakapa(ipadA. Rangoon 1881.

(Dgl.). UpAsakovadatikA. Rangoon 1880.

(Dgl.) Buddhavag pri\jat. Rangoon 1879.

(Dgl.). SaükhArabhedabhajani. Rangoon 1878.

Zu II. 7. i. X. Abhidhamraatthasangahapath. Rangoon 1884.

Zu II. 10. b, ß. Namotassagambhirarhubhway. Rangoon 1878

(Dgl.). Parit kri: pAth anak. Rangoon 1880. (Pali und Barmanisch.)

(Dgl.). Jinatthapakasani. Rangoon 1880.

(Dgl). Dhainmapadagatha. Rangoon 1882.

(Dgl.). Pasangavinodani. Rangoon 1881.

(I)gl.). SajjanavilAsani. Rangoon 1880.

Zu II. 13. h. SubhAsita by Alagiyawanna Mobottala paraplirased by

R. W. Dias. Editcd by W. P. Jlanasingha. Colombo 1883.

Zu II. 13. h. The Mahawansa. Translatod and odited by H. Su-
mangala and Don Andrix de°Silva ßatuwantudawa. Colombo 1883.

2 Voll.

5076. Zu II. 7 i, X. The Mahawansa. Rcvised and odited by H. Sn-
tnangala and Don Andris de Silva ßatuwantudawa. Colombo 1883.

2 Voll.

5077 Q. Zu II. 7. h, a. Amarako^a mit der GurubAlaprabodhikA (Sanskrit

und Tolugu). Madras 1862.
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XXY

Generalversammlung zu Wien.

Protokollarischer Bericht

Tiber die in Wien Dienstag am 28. September 1886 Nach-

mittag 2 Uhr abgehaltene erste und einzige Sitzung.

Die Versammlung tritt zusammen unter Vorsitz des Prof. Spiegel.

Prof. Win «lisch verliest den Sekretariatsbericht *) . ferner den Bibliothcks-

bericht®), und trägt den Redactions* 3
) und den C&ssenbericht vor, der ge-

nehmigt wird. Der Präsident des Congresses, Baron v Kremer, lässt seine

Abwesenheit entschuldigen. Prof. Roth, auch von Anderen unterstützt, spricht

den Wunsch aus
,

dass die mit Unterstützung der Gesellschaft zu druckenden

Werke von deutschem Text begleitet sein, beziehungsweise in der Sprache des

Verfassers oder Herausgebers abgefasst sein sollen. Prof. Weber spricht den

Wunsch aus. dass mit der v. Sehr öd er 'scheu Publication auch die Upanishad

gedruckt werde. Prof. Kuhn dankt für dio Unterstützung des Literatur-Blatts

für Orientalische Philologie. Mit Acclamation wird der Dank für Dr. Klatt

angenommen. Prof. Kautzsch spricht über Fälle von Restanten. Prof.

Weber will Mahnbriefe mit der Post versandt wissen
, nicht mit Heften der

Zeitschrift. Prof. Euting wünscht Fortsetzung der Wüstonfeld’sehen Tabellen *).

In den Vorstand werden gewählt die Herren Pischel, Thorbocko, Krehl,

v. Kremer 5
).

Beilage A.

Secretariat sbericht 1885—86.

Seit October 1885 sind der Gesellschaft vierzehn neue Mitglieder bei-

getroton; durch den Tod verlor sie die ordentlichen Mitglieder Staatsrath

A. Berge in Tiflis, Prof. Dr. J. P. Broch in Christiania, Serninardirector

1)8. Beilage A. 2) 8. Beilage B. 3) S. Beilago C.

4) Herr Dr. Mahler orbot sich zu dieser Arbeit und hat sie ausgefUhrt,

so dass sie demnächst im Druck erscheinen wird. — Dio Red.

5) Der Vorstand besteht jetzt au» folgenden Herren:

G i 1 d e in eis ter, Nöldeke, Pott, Wüstenfeld (Dessau (1884),

Roth, Windisch, v. d. Gibolontz (Giessen 1885),

Pischel. Thorbecke, Krohl, v. Kremer (Wien 1880).

d
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Dr. L. Zu uz in Berlin, Bischof Dr. E. G. Bring in Linköping, Prof Pr.

B. Jülg in Innsbruck und Oberrabbiner Dr. W. Landau in Dresden.

Von dem Jahrgang 1885 der Zeitschrift wurden 648 Exemplare versandt,

an Mitglieder 478, an gelehrte Gesellschaften und Institute 40, ausserdem durch

den Buchhandel 130. Das Fleischerstipendium verlieh Herr Geheimrath

Fleischer für dieses Jahr Herrn Dr. A. Huber in Leipzig. Ueber den Be-

stand der Casse gicbt der Rechenschaftsbericht Auskunft.

Als es bekannt wurde, dass die Stelle des Directors der vicekönigl.

Bibliothek in Kairo durch einen deutschen Gelehrten wieder besetzt werden

sollte, empfahl der geschäftsleitende Vorstand dem kgl. preuss. Ministerium

Herrn I)r. Völlers in Berlin angelegentlich; derselbe hat seit einigen Monaten

seine neue Stellung als Nachfolger dos leider der Wissenschaft und uns so früh

entrissenen Dr. Spitta-Bey angetreten.

Aus dem geschkftsführenden Ausschuss schieden die Herren Professoren

Wellhausen und Bartholomae, denen der lebhafteste Dank der Gesell-

schaft für ihre Mühewaltung gebührt, aus; den Beschlüssen der Dessauer

Generalversammlung gemäss übernahm Unterzeichneter das Secretariat und wurde

Herr Dr. Collitz als Bibliothekar cooptirt; als dieser bereits im Laufe dieses

Sommers einem Rufe nach Amerika folgte, übernahm seit Anfang August Herr

Professor R. Pischel die Verwaltung der Bibliothek.

Fenier wurde im Namen der Gesellschaft den Herren Geh. Regierungsrath

Professor Dr. E. Bertheau in Göttingen und Professor Dr. G. Weil in

Heidelberg zu ihren fünfzigjährigen Ductorjubiläon und Uerni Geh. Hofrnth

Prof. Dr. J. G. Stickel in Jona zu seinem fünfzigjährigen Profossoroi\jubiläum

gratulirt

Mit der Revue d'ethnographie in Paris und der Asiatic Society of Japan

in Tokio ist die Gesellschaft in Schriftenaustausch getreten , während andere

dahin gehende Anfragen ablehnend beantwortet werden mussten.

Die Fortsetzung der chronologischen Vergleichungstabollon der muhammo-

danischen und christlichen Acren von Wüstenfeld auf 100 Jahre ist in Aussicht

genommen ’).

II. Thorbecke,

d. Z. Secrot&r der DMG.

Beilage B.

Bibliotheksbericht für 1885—1886.

In der Zeit vom 1. November 1885 bis 23. September 1886 sind neu oin-

gegangen 127 Druckwerke. Zu 96 Nummern sind Fortsetzungen oingclaufon.

Ausgeliehen waren vom 1. October 1885 bis 23. September 1886 an 35 Ent-

leiher 170 Bände und 3 MSS.
R. Pischel,

d. Z. Bibliothekar der DMG.

1) Siehe S XXV Anm. 4.

X
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Beilage C.

Aus dem Redactionsbericht für 1885—1886.
Der 40. Band der Zeitschrift ist in den Hämlon der Gesellschaft.

In den Abhandlungen für dio Kunde des Morgenlandes ist erschienen
IX Band No. l. Wortverzeichnis« zu den llaugregcln von Äyva-
lüvana, Päraskara, Qftuklmyana und Gobhila. Von Adolf h'rteile. Stenzler.
Leipzig 1886 in Commission bei F. A. Brockhaus. 8. 4 afi 50 cfi.

(Für Mitglieder der D. M. G. 8 r/H.\

Von den weiteren Publicationon der I). M. G. sind erschienen

:

Müitruyani Saiphitü. Herausgegehen von Dr. Leopold von Schroeder.
Viertes Buch. Leipzig. In Commission bei F. A. Brockhaus. 1886.
8. 12 rsM. (Für Mitglieder der II. M. G. 0 rdii)

Ihn JaQs Commentar zu Znmachsari’s Mufassal, herausgegehen von Cr. .ftlhn.

Zweiter Band Viertes Heft. 1886. 4. 9 eM. (Für Mitglieder der
D M G. 6 oM.)

Mit dem 4. Heft (Monatsheft 10—-12) von Band II des Literatur-Blatts

für Orientalische Philologie 1
; ist die Orientalische Bibliographie für 1884

zn Ende geführt.

Beilage D.
In der Sitzung anwesend e M itglieder der D. M. G.

t. Spiegel. 21. L. Fritz«.
o Roth. 22. E. Teil.
3. E. Prym. 23. Dr. M. Klainroth.
4. E. Kautzsch. 24. Dr. K. Glaser.
5. C. A. Briggs of New York. 25. Wilh. Geiger, München.

e. E. Kuh n. 26. F. Knauer.
7. Leo Schnee dorfor. 27. E. Leu mann.
8. I>r. Ed. Mahler. 28. C. J. Ball.

[»• Dr. Rud. Geyer.] 29. C. Bezold.
10. A. Weber. 30. F. Kühl.

11. H. Ethc. [31. John J. Platts.]

12. N. Patkanoff. 32. J. Euting.
13. E. Wilhelm. 33. D. H. Müller.

14. P. Kielhorn. 34. Th. Nöldeko.
15. J. Holler. [35. Dr. Pap ageo rgi.]

16. Dr. Fr. Fraidl. 36. Prof. Dr. W. A. N e u m a u n , Wien.

17. W. Lotz. 37. Prof. Dr. G. Bickel 1, Innsbruck.

16. Jolly, Würzburg. 38. Ephorus Dr. Grill.

19. Kaegi, Zürich. 39. E. W i n d i s c h.

2o. Guthe, Leipzig.

1) Die Mitglieder der D. M. G. erhalten das Literatur-Blatt bei directem
Bezug vom Verleger (Otto Schulze, Leipzig, Querstrasse 21) zum Nettopreise,
i. Ztsclir. Bd XXXIX S. XLI.
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XXX

Personalnachrichten.

AI» ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft bcigetreten:

Für 1886:

1091 Herr Dr. Heinrich Hillenbrand, Prof, der bibl. Wissenschafton a. d.

theologischen Lehranstalt in Fulda.

Für 1887:

1092 Herr Dr. A. V. Williams Jackson, Columbia College, New York City,

U. S. A.

1093 „ Ludwig Hallier, z. Z. stud. thcol. et philol. in Berlin.

1094 „ A. Fischer, z. Z. stud. theol. in Halle.

1095 „ Jakob Frei, Apotheker, Corrospondont bei der Kaukas Pharma*

ceutischen Handelsgesellschaft in Tiflis.

1096 „ Dr. Ant. Baumgartner, Prof. aux. k l'ccole de Thdologio zu Genf.

1097 „ J. Schwarzstein, Rabbiner in Karlsruhe.

1098 „ John Avery, Prof, of Greok, Bowdoiu College, Brunswich, Maine,

U S. A.

1099 „ Dr. Johannes Bachmann, z. Z. in Berlin.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied:

Herrn Dr. J. Schoonberg, Indian Institute, Oxford.
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XXXI

Verzeichnis« der vom 1. Novbr. 1886 bis 14. Febr. 1887 fiir

die Bibliothek der 1). M. 6. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1 Zu Nr. 9a F. [28). Academie Imperiale dos Sciences de St. -Pete rs-

bourg. Bulletin. St. Petersbourg. — T. XXXI. No. 2. Octobro.

No. 3 Decembre. 1886.

2. Zu Nr. 29& [157). Society, Royal Asiatic. The Journal of Great
Britain aud Ireland. London. — New Series. Vol. XVIII. Part
IV. 1886. Vol. XIX. Part. I. 1887.

3 Zn Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Vierzigster Band. 1886. Heft 3.

4. Zu Nr. 202 (153). Journal Asiatique. Publiö par la Sociöte Asiatique.

Paris. — Huitiemo Serie. Tome VIII. No. 2. Septembre—Octobre. No. 3.

Novernbre—Decembre. 1886. Tome IX. No. 1. Janvier 1887.

5. Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings at

New Uaven, Octobor 1886. (Von Prof. Lanman.)

6. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter dor

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingon. — 1886.

Nr. 19—26.

7. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k Gesellschaft der Wissen-

schaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. — Aus dem
Jahre 1886. Nr. 16—20.

8 Zu Nr. 294 a [13]. Akademie, Kaiserliche, der Wissenschaften

Sitzungsberichte. Philosophisch- Historische Ulasso. Wien.
— Jahrgang 1885. Band CX. CXI.

9. Zu Nr 294 b [14]. Akademie, Kaiserliche, dor Wissenschaften.

Sitzungsberichte. Ph ilo so phisch- Historische Classu. Wien.
Register zu den Bänden 101 bis 110. 1886.

10. Zu Nr. 295a [2864). Archiv für österreichische Geschichte.
Hrsg, von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission

der kaiserlichen Akademie dor Wissenschaften. Wien. — 67. Band.

2. Hälfte 1886. 68. Band 1 Hälfte. 1886.

11 Zu Nr. 295 f. [2876]. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische

Geschichts-Quellen. Hrsg, von der historischen Conimissiou der kaiserl

Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abtheilung. Diplo-
mataria et Acta. Wien. — XLIV. Baud 1885.

12 Zu Nr. 593 c. 3 [1646). lbn Ilajar , A Biographical Dictionary of Per-

aons who know Muhammad. Ed. in Arabic, by M Abd-nl-Hai,. Cni-

cutta — B. I., O. 8., No. 252 255.
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13. Zu Nr. 594 a. 19. Chaturv&rga- Cb in tarn au i By Hemddri. Kd.

by Pandit« Yogetfvara SmrUircUna and Pandita Kanuikhyätuitha Tnr-
karatna . Calcutta. — Vol. III. Part I. Parisesbakhanda Fase. XIV.

XV. 1886. — B. I., N. S.. No. 579. 594.

14. Zu Nr. 594a. 37. The Nlrukta. With ComrootiteHes. Ed by Pandit

Satyavrata S(üna*rami. Calcutta. — Vol. III. Fase. V. VI. Vol. IV.

Fase I 1886. — B I., N. S., No. 580. 583. 593.

15. Zu Nr. 594a. 38. The La li ta- Vistara, or Memoir» of tbo Early Life

of Säkhya Siiilia. Translatod frotn tbo Original Sanskrit by Rajendralala
Mitra . Calcutta. Fase. III. 1886. — B. I

,
N. S, No. 575.

16. Zu Nr. 594a. 44. Sthaviravalichnrita or Parisisbtaparvau
being an Appendix of the TrishasbtiMilakapurusbacbarita by Hemachandra.
Ed. by //. Jacobi

.

Calcutta. — Fase. IV. 1886. — B. I., N. S., No. 591.

17. Zu Nr. 594a. 45. Tattva Chintamaui. Ed. by Pandite Kdnuikhyd-
ndtha Tarkaratna. Calcutta. — Fase. V. 1886. — B. I., N. S., No. 590.

18. Zu Nr. 594a. 48. Manufi kasau g r a h a. Ed. by J. Jolly. Calcutta.

— Fase. II. 1886. — B. I., N. S., No. 584.

19. Zu Nr. 594a. 49. Narada Smriti. Kd. by J. JoUy. Calcutta. —
Fase III 1886. — B. I, N. S., No. 595.

20. Zu Nr. 594a. 50. Viv adaratnäkara, Tbo Ed. by Pandit Ddrui-
ndtha Vidyrflankdra. Calcutta. — Fase. III. IV. 1886. — B. I, N. S.,

No. 588. 592.

21. Zu Nr. 594a. 51. U vasagada sfio , The. Ed. by Dr. A. F. Rudolf
Hoernle. Calcutta. — Fase. II. 1886. — B. I., N. S., No. 578.

22. Zu Nr. 594 a. 52. Kurma Pur an«. The. Ed. by NÜmani Mulcho-
jnidhyaya Nyäyälankdra. Calcutta. — Fase. II. 1886. — B. I., N. S.,

No. 589.

23. Zu Nr. 594a.
,

53. V r i h a n nur ad
i y a Purina, The. Ed. by Pandit

Hrishikesa Stistri. Calcutta. — Fase II. 1886. — B. I , N S., No. 586.

24. Zu Nr. 594a. 54. Asvavaidyaka, Tbo. A Troatise on tbo Diseases

of tho Ilorse cotnpilcd by Jayadatta Sttri
t

editod by Kaviraj Umesa
Chandra Gupta Kaviratna. Calcutta. — Fase II III 1886. — B. I

,

N. S., No. 582. 587.

25. Zu Nr. 594b. 21. Zafarnamah by Mauldnd Sharfuddin 'Ali Yazdi
editod by MauUhci Muhammad Ilahdäd. Vol. I. Fase V VI. Cal-

cutta 1886. — B. I., N. S., No. 576. 581.

26. Zu Nr. 594d. 1 The Prithiräja Kasau of Chatul Bardtti. Editod

in tho Originnl Old Hindi by A. F. Jludolf Hoernle. Calcutta Part II

Fase. V. 1886. B, I, N S., No. 577.

27. Zu Nr. 609 e [2628]. Society, Koyal G eographi cal. Procoediugs
and Mouthly Bocord of Geograph)’. London. — New Montblv Serie».

Vol. VIII. 1886. No. 11. 12. Vol. IX. 1887. No. 1. 2.

28. Zu Nr. 1101a [99] Institution. Sinithsonian Animal Report
of tbo Board of Regent* , sbowing the Operation*, Kxpendituro.**

, and Con-
dition of tho Institution for tlie yoar 1884. Washington 1885.

29. Zu Nr 1232a [2899]. Verein, Historischor, fiir Steiermark.
Mittheilungon. Graz. — XXXIV. Heft. 1886. Mit Beilage Stiria

illustrata, Bogen 17— 20.

30. Zu Nr. 1422b [68], Gcnootschap, Batavia asch, van Künsten en

Wctenscbappen. Notu len van de Algemeeno on Bestuurs- Vcrgaderingen.

Batavia. — Deel XXIII 1885. Aflevering 2— 4 Deel XXIV. 1886.

Atlevcring 1.
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31 Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten on Wo-
tenschappen. Tijdichrift voor Indische Taal- , Land- en Volkenkunde.
Batavia & s llage. — Deel XXX. Aflevering 5 en 6. 1885. Deel XXXI.
Aflevering 1 en Aflevering 2 (Gerste Helft) 1886.

32. Zu Nr. 1521 [2620], Soeif^te de Gdographio. Bulletin. Paris.

—

7o S^rie, Tome VII 3e und 4e Trimestre 1886.

33 Zu Nr. 1521a. Societö de Geographie. Compto Kon du des

Seances de la Commission Centrale. Paris 1886. No. IC. 17. 18. 19. —
1887. No. 1. 2.

34. Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- on Volkenkunde
van Nederlandsch-lndie. Uitgegeven door het Koninklyk Instituut voor

de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-lndie. ’s Gravenhage.
— Vijfde Volgreeks. Tweedo Deel. Gerste Aflevering. 1887. (Deel XXXVI
der gehoele Recks).

35. Zu Nr. 1831 [150]. Seminar, Jüdisch-theologisches, „Frankel’scher Stif-

tung", Jahresbericht. Breslau. — 1887.

36. Zu Nr. 1867 [79]. Gesellschaft, Deutsche Mo rgenländische.
Abhandlungen für die Kunde dos Morgenlandes. Leipzig. IX. Band.

No 1. Wort verzeichn iss zu den Hausregeln von Avvalayana. Pa-

raskara , (^inkhftyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler .

Leipzig 1886

37. Nr. 2327 [9] Akademie, K. B. ,
der Wissenschaften zu München.

Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-

rischen Classe. München. — 1886. Heft III.

38. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Arch^ologique publice sous la direction

de MM. Alex . Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme S4rio. Tome
VIII Septombre— Decembre 1886.

39 Zu Nr. 2727. Beiträge zur Kunde steiermärkisch or Geschichts-
quellen. Hernusgegobon vom historischen Vereine für Steiermark. 2 1 . Jahr-

gang. Graz 1886.

40. Zu Nr. 2763 [2503]. Trilbner'a American, European, & Oriental Litorary
Record. London. — New Seriös. Vol. VII. Nos. 9— 10. 11. 12.

41 Zu Nr. 2852 a [2595]. OfuneeTBa, IlMirepaTOpcitaro Pyccaaro Teo-
r pa<])n nee Karo. HriBtcTi*. C - IlciepOypn.. — Tomt, XXII. 1886.

Hunyczi 3.

42 Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China
Brauch Shanghai. — Now Serie». Vol. XIX. Part II. 1886.

43 Zu Nr. 3641 F. [2385] Cataloguo, Bengal Library, of books. [Appendix

to the Calcutta Gazette] Calcutta. — 1885, Quarters 2—

4

44 Zu Nr. 3644 F [2389]. Statement of Particulars rogarding Books,

Maps etc., published in the No rt h - W oster u -Pr o vin cos and Oudh.
Allahahad. — 1885. Quarter 4

45 Zu Nr 3645 F. [2392). Cataloguo of books registored in the Punjab.
Labore. — 1885. Quarter 4,

46. Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catnlogue of Books printed in British Burma.
Rungoou. — 1885. Quarters 2 4.

47 Zu Nr 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Koma — Serie

quarta. Rendiconti Vol II. 2. Seinestre. Fase. 6— 12. 1886. Vol. III

1. Scmestre. Fase. 1. 2. 1887.

4M Zu Nr. 3868 Q. (46]. Annales de l'Extremo Orient et de l’Afri*

que Paris. — 9o Armee No. 1U0. 10 1. 102. 103. 1886.
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49. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. vou P. Hunfalvy und G. Heinrich.

Budapest. — 1886. Heft X.

50. Zu Nr. 3927 Q [1513]. Ihn Ja‘is Commentar zu Zamachsari’s Mufassal.

Nach den Handschriften zu Leipzig , Oxford , Constantinopei und Cairo

auf Kosten dor D. M. G. hrsg. von Dr. G. Jahn . Leipzig. — Zweiter

Band, viertes Heft. 1886.

51. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Littdrairo. Deusieme Sdrie. — Tome vingt-quatriemo. —
XLVUe de la Collection. Livr. 6. 1886. Tome vingt-cinquieme XILe
de la Collection Livr. 1. 1887.

b. Partie Technique. Deuxicme Serie. Tome douzidmo. XLVIIIe
de la Collection. Livr. 12. 1886. Tome troizifeme LIe de la Collection

Livr. 1. 1887.

52. Zu Nr. 4029 Q. Cataloguo, A, of Hooks registered under the Govt.

of Mysore. Bangalore. — 1885. Quarters 3. 4. 1886. Quarter 1.

53. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
Hrsg, von Dr. W. Koner. Berlin. — XXL Band. Heft 4. 5. 6. 1886.

XXII. Band Heft 1. 1887.

54. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XIII. Band. Nr. 8. 9. 10. 1886. XIV. Band.

No. 1. 1887.

55. Zu Nr. 4268 Q. (4268 aQ.) Anocdota Oxoniensia. Text«, Documenta
and Extracts chiefly from Manuscripts in the Bodleian and other Oxford
Libraries. Semitic Serie*. Oxford. — Vol. I. Part II. 1886. — The
Book of the Bee. Edited by Krncet A. Wallin Budge, M. A.

56. Zu Nr. 4343. Musdon, Le. Revue Internationale publice par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome V. 5. 1886. VI. 1. 1887.

57. Zu Nr. 4490. M&itrayani Saiuhitk. Herausgegeben von Dr.Leopold
von Schröder. Leipzig Gedruckt auf Kosten der D. M. G. — Viertes

Buch. 1886.

58. Zu Nr. 4558. Schlegel, I)r. G Nederlandsch-Chineesch Woordenboek met

de Transcriptie der Chineescho Karakters in het Tsiang-Tsiu Dialekt.

Leiden. — Deel n. Aflevering I. 1886.

59. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. No. 39. 40. 4L 42. 1886.

60. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Book* registered in the Hy der aha d

Assigned Districts. Akola. — 1885. Quarter 4. 1886. Quarters 1. 2.

61. Zu Nr 4698. Survcy, United States Geological. Bulletin
Washington. — No. 27—29. 1886.

62. Zu Nr. 4813 F. (Assam) Catulogue of Books and Periodicals for the

Quarter 4. 1885. 1. 1886. ShiHong

63. Zu Nr 4829. Das Gobhilagrhyaenlra

,

hormusgeg und übersetzt von

Dr Fr. Knauer. Zweites Heft. Ucbersetzung und Commentar. Leipzig. 1885

64 Zu Nr 4837. Monatsschrift, Oesterreich ische, für den Orient. Hrsg

vom Orientalischen Museum in Wien Wien. — Zwölfter .Jahrgang, No. 11.

12 1886. Dreizehnter Jahrgang. No. 1. 1887.

65. Zu Nr. 4889. Müller, A,

,

Der Islam im Morgen- und Abendland.

Zweiter Band Berlin 1887. (Von der G. Grotescheu Verlagsbuchhandlung!.

66. Zu Nr. 4892 F Cataloguo of Books printed in the Civil and Military

Station of Bangalore. Bangalore. — 1885. Quarter 4. 1886. Quarter 1
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67. Zu Nr. 4988. PUkaatboek. Nederlandsch - Indisch ,
1602 — 1811,

door J. A. van der Chijs . Tweede Deel. 1642— 1677. Batavia &
s’ Hage 1886.

H. Andere Werke.

5078. Zu II. 12. c.^d. Ifhmann , C. F De inscriptionihus cuncatis quao

pertinent ad Samas-Sum-Ukin regis Babyloniae regni initia München
1886 (Berliner Doktordiss.) (Vom Verf.)

5079. Zu II. 12. a. o. Schtcarzstein, J. Fargum Arm. Die

arabische Interpretation dos Pentateuch vou Rabbi Saadia Ilagaou.
Ins Deutsche übertragen und commentirt. Frankfurt a/M. 1886.

(Vom Verf.)

5080. Zu III. 5. b. y. Perle#, J., Les savants Juifs k Florence k föpoque de

Laurent de Medicis. Paris 1886. (Extrait de la Revue des Etudes

Juives Tome XII.) (Vom Verf.)

5081. Zu II. 12. b. y. 1 Gottheil
,

II. J. H., Turas mam(l)la sftrija. A
Troatise on Syriac Grammar by Marti) Elik of 36b‘’k. Edited and

translated from the Manuscripts in tho Berlin Royal Library. Leipzig

1886. (Diss.) (Vom Verf)

5082. Zu UI. 11. b. e. Schwab , J. Das altindische Thieropfor. Mit Be-

nützung handschriftlicher Quellen bearbeitet. Erlangen 1886. (Vou

Prof. E. Kuhn, München.)

5083 Q. Zu II. 7. h. y. Grill
,
J. Hundert Lieder dos Atharva-Veda, über-

setzt und mit Bemerkungen versehen. Tübingen 1879.

5ü84. Zu U. 7. c. $. 3. Cusartelli, L. C., Trait4 de M & die ine Mazdcenne.
Traduit du Pehlevi et commentä. Louvain 1886. [Extrait du Museon.]

(Vom Verf.)

5085. Zu II. 12. a. r,. Berchem
,
M. van, La Proprid^ Territoriale ot l’Impot

Foncier sous les premiers Califes. Etüde sur l'Impot Kharng.
Geneve 1886. [Leipziger Doctordiss

]
(Vom Vorf.)

5086. Zu III. 5. b. rj. Harles, C. de, Histoire de l’Empire de Kin ou Empire
d’Or Aisin Gurun-i Suduri Bithe. Traduito pour la promifcre fois. Louvain

1887. (Vom Verf.)

5087. Zu U. 7. h a. Halayudha's A bh i d hün ar atnam a 1 a. A Sanskrit

Vocabulary, edited with a Sanskrit-English Glossary by Th. Aufrecht.

London 1861.

5088. Zu III. 11. b. t. Brande#, K. Ushas og Ushashyinnerne i Rigveda.

En Mytologisk Monograli. Kopenhagen 1879.

5089. Zu II. 12. e. a. Strack, //. L.

,

Grain in ai re Hebraique avec

Paradigmes. Exercices de Locture, Chrestomathie et Indice bibliographique.

Traduit (sic) de rAllemand par Ant. J. Baumgartner. Carlsruhe und
Leipzig 1886. (Vom Uebersetzer.)

5090. Zu III. 12. n. ß. 2. Baumgartner, A. J., Le Prophete Habak uk. In-

troduction critique et exegese avec examen special des commentaires

Rabbiniques du Talmud et de la Tradition Leipzig 1885. (Vom Verf. i

5091. Zu II. 12. e. H. Baumgartner
,
A. J., Notes historiquos et litteraire"

sur la Poesie gnomique Juivo depuis la cloture du Canon Ilebreu jusqu’au

XVIe siede. Geneve 1886. (Vom Verf.)

5092. Zu II. 12. o. £. Baumgartner, A. J., Les Etudes isagogi<iuos chcz les

Juifs. Apercu historique. Gonevo 1886. (Vom Verf.)

5093. Zu III. 8 b. Hanusz
,

J. Z Jczykoznawstwa i Literatury Ludowoj
Krakau 1887. (8.-A.) (Vom Verf)
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5094. Zu III. 8. b. Hannes
, «/. Przeglad nowszych prac Lingwistycz-

nyeh II. Warschau 1886. (S.-A.) (Vom Vorf.)

5095. Zu III. 8. b. Hanusz
t «/. O nazwiskach Ormian polskich (S.-A. aus

„Muzeum" Octobor 1886, Lemberg.) (Vom Verf.)

5096. Zu III. 8. b. Hannes
y

J. Vistula, W isla
,
Weichsel . ze stauowiska

grumatyki poröwnawczej. (S.-A.) (Vom Vorf.)

5097. Zu II. 7. h. y. Hannes
y

J. Kultura Indöw w Epoce Wedyjskiej.

(S.-A.) (Vom Vorf.)

5098. Zu II. 12. c. ß. Die Koilschrifttoxte As u rbani pals, Königs von
Assyrien (668—626 v. Chr). Nach dem selbst in London copirton

Grundtext mit Transcription, Uebersetxung, Kommentar und vollständigem

Glossar von Samuel Ahlen Smith. lieft I. Die Annalen nach dem
Cyliuder Rw l. Leipzig 1887. (Vom Ilerausg.)

5099. Zu II. 12. c. ß. S. A . Smith
,
Two unedited Tests K. 6 and K, 7.

(S.-A.) (Vom Verf.)

5100. Zu II. 3. a. i. Fbf/ftraeiy J.
y
Wörterbuch der deutschen und ungarischen

Sprache. 2 Theil'o. 4. Auflage. Pest 1860.

5101. Zu II. 12 d. n. 3. Baehmann
, ,

Secundi Philosophi Taciturni vita

ac sententiae secundum codicem Aethiopicum Berolinensem quem in

linguam Latinum vertit nec non introductione instruxit. Berlin 1887.

(Vom Vorf)

5102. Zu II. 7 . h. rf. M r d h n a p k 1 a n i g h a n t u or a Medical Dictionary by

Jhtjah Madanapäla Kdited and published by Pandit Jibananda
1’iHyaeagara. Calcutta 1875.

5103. Zu 11.13.1. The ‘Sacred’ Kurra] of Tirmxjllura-Ndyandr. With
Introduction , Grammar, Translation, Notes, Lexicon ,

and Concordance.

By tho Rev. G. U. Pojte., M. A D. D. London 1886. (Vom Secrctary

of State in Council of india )

5104. Zu II. 7. h. 8. The Vi kram ä n ka dev ach arita. a Life of King
VikrnmAditya-Tribhuvana Mulla of Kalyäua, composcd by his VidyApati

Hi) hat im. Edited with an Introduction by Georg Biihler. Bombay
1875. (Bombay Sanskrit Seriös No. XIV.)

5105. Zu III. 5. b. i. Civilization of the Eastern Iranians in Ancient

Times with an Introduction on the Avesta Religion by Dr. Wilhelm
Geiger. Translatod from the German by Daräh Dastur Peehotan
Sanjändf B A Vol. I. Ethnogmphy and Social Life. London 1885.

(Vom Uebersetzor.)

5106. Zu 111. 5. c. Duka ,
Th.

y Life and Works of Alexander Csoma
de Körös. London 1885.

5107. Zu UI. 8. c. Clarke
,
John C. C. , Tho Origin and Variotics of the

Semitic Alphabet With Specimens. Second Edition. Chicago 1884.

5108. Zu II 7. I. 17. 2. Wff’jöhwM .
A Ilindi Treatise on the Differential

Cal cu 1 us by Pandit Sndhäkara Dvivedi. Benares 1886.

5t09. Zu Ul 5. c. Noer
f
Carmen Gräfin von, Friedrich August Prinz

von Schleswig- Holstein- Augusteiihiirg, Graf von Noer. Briefe und
Aufzeichnungen aus seinem Nachlass. Nördliugen 1886

5110. Zu II. 12 o. >7. Mahler , hi,
,
Biblische Chronologie und Zeitrechnung

der Hobräer Wien 1887.

5111. Zu Hl 3. Smtnd
,

ll . , und Socin
,
A.

,

Die Inschrift des Königs

Mesa von Moab. Für akademische Vorlesungen herausgegeben Mit

1 Tafel. Freiburg i. B. 1886.
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5112 Q Zu 111. 3. Glatter
y /£., Mittheilungcu über einige aus meiner Samm-

lung stammende sabäische Inschriften nobst einer Krklärung in

Sachen der 1). II. MUllerschen Ausgabe der Geographie Al Hamdäm’s.
Prag 1886.

5113 Q. Zu III. 3. CItwoUoriy D.
y
Syrische Grabinschriften aus Semirjetschie.

Herausgegeben und orklärt. Slit einer Tafel. St. Petersbourg 1886.

(Aus den Memoires de l'Acadeuiie de St. P. VII© Serie. Tome XXXIV.
No. 4 .) (Vom Verf)

5114. Zu III. 3. Berger
y Ph.

y Rapport sur quolques inscriptions Arameennes
incditos ou imparfaitement traduites du Rritish Museum. Paris 1886.

< Extrait des Comptes Rendus des Seances de l’Academie des Inscriptions

et Bellcs-Lettres.) (Vom Verf.)

5115. Zu III. 7. Lane-Poole y Stanley
,

Fasti Arabici. London 1885. 86.

( Ueprinted from the Numismatic Chroniele Vol. V und VI. (Vom Verf.)

5116. Zu III. 7 Lane-Pooley Stanley
,

Unpublished Arabic Coins from the

Collection of the Rev. T. Calvert. London 1879. (Reprinted from the

Numisinatic Chroniele N. S. Vol. XIX, pp. 74— 81.) (Vom Verf.)

5117. Zu 111 7. Isrne-Poole y Stanley
,
On the Weights and Denominations

of Turkish Coins. London 1882. (Reprinted from the Numismatic
Chroniele Vol. II. Third Sories, pp. 166— 182.) (Vom Verf.)

5118. Zu III. 1. b. r. Butthell, S. W., Chinese Porcelain bofore the

Present Dynasty. Peking 1886. (Extract from the Journal of the Peking
Orieutal Society.) (Vom Verf.)

5119. Zu III 8 b Bhandarkary Ilamkrishna Gojxily Wilson Lecturoship:

Devolopment of Language and of Sanskrit (From the Journal of the

Bombay Brauch of the R. A. S.) s. a. (Vom Verf.)

5120. Zu II 13. Veil

y

Einige Sprüchwürtor und Rätsel aus dem Kurgland.

s. 1. et a. (Vom Verf.)

5121. Zu II. 12 e. 8. Mahler
y K., Zur talmudischen Mathematik, s. a.

(S.-A. aus der Z. f Math, und Physik XXXI, 4.) (Vom Verf.)

5122. Zu III. 8. b. Zur Begriissung der XXXVII. Versammlung deutscher

Philologen und Schulmänner in Dessau. Festschrift des Herzogi.

Francisceums in Zerbst. Zerbst 1884. (Darin: Stier, Cr., Alba-

nesisclie Farbennainen p. 26— 33.)

5123. Za II. 7. i. *. IlaTKaiiom., K. jT., Uuranu. St. Petersburg 1887.

5124. Zu II. 7. c. 8. 3. Salenianiiy C.y Mittelpersische Studien. Erstes Stück.

St. Petersburg 1886. (S.-A. aus den Melanges Asiatiques Tome IX.)

(Vom Verf.)
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XXXVIII

Verzeichnis* der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft im Jahr 1886.

I.

Ehrenmitglieder.

Herr Michele Amari, Senator des Königr. Italien in Rom.

Dr. O. von Böhtlingk Exc., kaiserl. russ. Geh. Rath und Akademiker,

in Leipzig.

- Dr. H. L. Kleischor, Geheimor Rath. Prof. d. morgen!. Spr. in Leipzig.

- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Wamoriaui u. Prof, in Leiden

- B. H. Hodgson Esq.. B. C. S. ,
in Alderley Orange, Wotton-under-Edge

Gloucostorshire.

- Dr. Alfr. von Kremer, Exc., k. k. Hnndolsminister a. D. in Wien.

- Dr. F. Max Müller, Prof, an der Univ. in Oxford.

- Dr. A. F. Pott, Prof d. allgem. Sprachwissenschaft an d. Univ in Halle.

Sir Henry C. Kawlinson, Major-General u. s. w. in London.

Herr Dr. R. von Roth, Oborbibliothekar und Professor an d. Univ. in Tübingen.

- Dr. A. F. Stenzler, Geh. Regierungsrath , Prof a d. Univ. in Breslau.

- Dr. Whitley Stokos, früher Law-momber of the Council of the Governor

General of India, jetzt in London.

- Sublii Pascha Exc., kais. osman. Roichsrath, früher Minister der frommen

Stiftungen, in Constantinopel.

- Graf Melchior de Vogüe, Mitglied des Instituts ln Paris.

- Dr. W. D. Whitney, President of the American Oriental Society and

Prof of Sanskrit in Yale Colloge, New-llavon, Conti., U. S. A
- Dr. William Wright, Prof, an der Univ. in Cambridge.

II.

Corres pondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq.. Ehren-Secretär der syrisch-ägyptischen Gesell-

schaft in London.

- ß ä hu RAjendra Lala Mitra in Calcutta.

- Dr. Ö. Bühl er, Professor an d. Univ. in Wien.

- Aloxandor Cunningham, M^jor-Genoral ,
Director ol the Archaeological

Survey of India.

- Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exc., kais. russ. w. Staatsrath, Oborbibliothekar

an d. Univ. in Kasan.

- 1 9 v a r a Candra VidyAsAgara in Calcutta.

- Oberst William Nassau Le es, LL. P., in London.

- Lieutenant-Colonel K. Lambert Play fair, Her Majestys Consul-General

in Algoria, in Algier.

Dr. G. Rosen, kais deutscher Goneralconsul a. 1). in Detmold.
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Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. XXXIX

Herr Dr. K. Kost, Oberbibliotheknr a. d. Imlia Office Library in London.
- I)r. Edward E. Salisbury, Prof, in New Huven. Coun., U. S. A.
- Dr. W. 0. Schauffler, Missionar, in New York.

Dr. A. Sprenger in Heidelberg.

- Dr. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut.

m.
Ordentliche Mitglieder 1

).

Herr Dr. Aug. Ahlquist, Prof, in Helsingfors (589).

Dr. W. Abi wardt, Prof. d. morgenl. Spr. in Greifswald (578).

Karl Ähren», Gymnasiallehrer in Plön (Holstein) (1011).

Dr. Hermann Almkvist, Prof, der Vergl. Sprachforschung a. der Univ.
in Upsala (1034).

- Arthur Amiaud, Prof, in Paris (998).

Antonin, Archimandrit und Vorsteher der russischen Mission in Jeru-

salem (772).

- Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Potri in Berlin (1078).

Dr. Carl von Arnhard, Gutsbesitzer in München (990).
- G. W. Arras, Director der Handelsschule in Zittau (494).

Dr. Joh. Auer, Prof, am akadem. Gymnasium in Wien (883).

Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).

I>r. Th. Aufrecht, Prof, an der Univ. in Bonn (522).

- Freiherr Alex, von Bach Exc. in Wien (63C).

Dr. Wilhelm Bacher, Prof, au der Landes-Uabbinerschule in Buda-
pest (804).

Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Kh. (926).

Lic. Dr. Friedrich Baethgen, Professor an der Univ. in Kiel (961).

Kev. C. J. Ball, chaplain to the Hon. Society of Lincoln's Inn, Hebrew
Lecturer in Mcrchant Taylors' School, London (1086).

- Dr. Otto B a r d e n h o w o r , Prof. d. noutest. Exegese a d. Univ. in München (809).

Dr. Jacob Barth, Professor an der Univ. in Berlin (835).

Dr. Christian Bartholomae, Professor an d. Univ. in Münster i/W. (955).

Basset -Ren£, profosseur h la chaire d’arabo do l’Ecole Sup^rieure des

Lettres in Algier (997).
- Dr. A. Bastian, Professor an d. Univ. in Berlin (560).

- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof, an d. Univ. in Marburg (704).

Dr. A. Baumgartner, Doc. a. d. Univers. in Basel (1063).

Dr. Gust. Baur, Geheimer Kirchenrath, Prof, und Universitätsprodiger in

Leipzig (288).

- J. Be am es, Coramissioner of Orissa, in Burdwan, Bengal, India (732).

- G. Bohrmann, Hauptpastor in Hamburg (793).

Dr. Wilhelm Bendor, Prof, der Theol. iu Bonn (983).

R. L. Bensly, M.A., Fellow and Librurian of Gonville and Caius College

in Cambridge (498).

Dr. Max de Bore hem, in Genf (1055).
- Dr. Ernst Kitter von Bergmann, Custos der k. k. Münz- und Antiken-

Sammlung in Wien (713).

Aug. Bern us, Pastor in Basel (785).

Dr. E. Berthen u. Geh. Regierungsrath u. Prof d. morgenl. Spr. in Göt-

tingen (12).

1) Die in Parentheso beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. U. S. 505 ff.
,

welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.
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XL Verzeichniss der Mitglieder der T). M, Gesellschaft,

Herr Dr. Carl Bezold, Privatdocent a. d. Univ. in München (940).

- Dr. A. Bezzon borgor, Prof, an der Univ. in Königsberg (801).

Dr. Gust. B ick oll, Prof, an der Universität in Innsbruck (573).

Rev. John Birrell, D. D., Professor an d. Universität iu St. Andrews (489).
- Dr. Maurice Bloom fi old, Prof. a. d. Johns llopkins Uni vorsity, Balti-

more, Md., U. S. A. (999).

- Dr. Eduard Böhl, Prof. d. Theol. in Wien (579).

• Dr. Fr. Bol lensen, Prof. a. 1). in Witzenhausen an d. Worra (133).

- A. Bourguin, Pastor, Vals-le-Bain (Ardeche), Frankreich (1008).
- John Box well, B. C. S., Colloctor of Gaya, India (1069).

Dr. Peter von Bradke, Professor an d. Univ. Giessen (906).

- M. Fredrik Brag, Ac\junct an d. Univ. in Lund (441).

- Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen (764).

- Rov. C. A. Briggs, Prof, am Union Thool. Suininary, New York (725).

- Dr. II. Brugsch-Pascha, Kais. Legatiunsrath in Charlottenburg (276).

- I)r. Rud. E. Briinnow iu Vevey (1009).

Lic. Dr. Karl Budde, Professor an der ev.-theol. Facultüt in Bonn (917).

- Erncst A. liudge B. A. , Assist. Depurtin. Orient. Antiqu. Brit. Mus.

London (1033).

• Frauts Buhl, Prof, der alttcstamentl. Wissenschaft a. d. Univ. in Kopen-
hagen (920).

Freiherr Guido von Call, k. k. Österreich - ungar. Legationssccrctär in

Coustantinopol (822).

- Dr. Carl Cappeiler, Prof. a. d. Univ. Jena (1075).

- L. C. Casartelli, M. A., St. Bede's College. Manchester (910).

- Alfred Ca s pari, Königl. Gymnasial-Professor in München (979).

Dr. C. P. Caspar i, Prof. d. Theol. in Christianin (148).

- Dr. P. D. Chautepie de la Saussaye, Prof, der Theol. in Amster-
dam (959).

- Dr. 1). A. Chwolson, w. Staatsrath, Prof. d. hebr. Spr. u. Literatur an

dor Univers. in St. Petersburg (292).

- Hyde Clarke Esq.
,
Mitglied des Anthropolog. Instituts in London (601).

Dr. Hormann Collitz, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr bei

Philadelphia, Pennsylvania U. S. A. (1067).

Lic. Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Univ. in Königsberg (885).

Heinrich Graf von Coudonhove, Attache bei der K. K. Oostr.-Ungar.

Gesandtschaft in Buenos Aires (957).

Edw. Bylos Co well, Profossor d. Sanskrit an d. Universität Cambridge (410).

Rev. Dr. Mich. John Cramor, Ministerresident der Verein. Staaton von
Nord-Amerika in Bern (695).

- Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof, am thool. Seminar in Chicago, Illinois,

U. S. A. (923).

l)r. Ernst Georg Wilhelm Deecko, Rector des Gymnasiums in Bux-
weiler (742).

- Dr. Berthold Delbrück, Prof, an d. Univ. in Jona (753).

Dr. Franz Delitzsch, Gell. Kircheurath und Prof. d. Theologie an d.

Univ. in Leipzig (135).

- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof, an d. Univ. in Leipzig (948).

Dr. Hartwig Derenbourg, Prof, an der Ecole specialo des langues orien-

tales vivantes u. am College de France in Paris (666).

- Dr. F. H. Dieterici, Prof, der arab. Litt, in Berlin (22).

Dr. A. Dillmann, Prof, der Theol. in Berlin (260).

Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors (654).

- Sam R. Driver, Kev. Canon, Christ Church in Oxford (858).

- Dr. Johannes Dü michen, Professor an der Univ. in Strassburg (708).

- Dr. Georg Moritz Ebers, Professor an d. Univ. in Leipzig (562).

Dr. J. Eg geling, Prof, des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh (763)

Digitized by Google



Verzeichnis# der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. XLI

Herr Dr. J. Eh ui, Pastor eraor. in Le Kocher boi Nion (947).
- Karl Ehrenburg, stud. phil. z. Z. in Leipzig (1016).
- I>r. Adoll* Erwan, Professor an der Univ. in Berlin (902).

• Dr Carl Hermann Etlie, Prof, am University College in Aberystwith (64 I).

• Waldemar Ettel, Marinepfarrer in Kiel (1015).
- Prof. l)r. Julius Euting, Bibliothekar d. Univ.-Bibl. in Strassburg (614).
- Edmund Pagnan, Professeur k l’Ecole Superioure des Lettres, Algior (963).

• Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoriums u. Pastor primarius in

Stockholm (864).

• Hermann Fei gl, Ainanuensis a. d. k. k. Uuiversitiitsbibl. in Wien (1045).
- C. F e i n d e 1 ,

kais. deutscher Vicokonsul , stellvertret, knis. Konsul in

Kanton (836).

- I)r. Winand Fell, Professor a. d. Akademie in Münster i. W. (703).

• Fr. Fraidl, Prof. d. Theol. in Graz (980).

• Dr. Otto Franke in Halle a. d. S. (1080).
- Dr. Ernst Fronkel, Gymnasialoborlehrer in Dresden (859).
• Dr. Ludwig Fritze, erster Seminarlehrer in Köpenik bei Berlin (1041).
• Major George Fry er, Madras StaffCorps, Deputy Commissioner in Kangun ( 9 16).

• I)r. Alois Ant. F Uh rer
,
Prof, of Sanscrit, in Lucknow, Indien (973).

• I)r. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).

- Dr. II. G. C. von der Gabeion tz, Prof, an d. Univ. in Leipzig (582).
- Dr. Charles Gainer in Oxford (631).
• Dr. Richard Garbe, Professor au d. Univ. in Königsberg (904).

- Gustave Garrez in Paris (621).

• Dr. Lucien Gautier, Prof, der alttest. Theologie in Lausanno (872).
• Dr. Wilhelm Geiger, Gymnasiallehrer u. Privatdocent in München (930).
• Dr. H. Geizer, Prof, an der Univ. in Jena (958).

- C. E. Gern an dt, Director in Stockholm (1054).

- Dr. Rudolf Geyer, Amanuensis a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien (1035).
• N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld ( 1089).

- I>r. Hermann Gies, Dragomau bei der kais. deutschen Botschaft in Con-
stantinopel (760).

• Lic. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Greifcwald (877).

- Dr. J. Gildemeistor, Prof, der morgenl. Spr. au d. Univ. in Bonn (20).

- Uev. Dr. Ginsburg in VirginiaWater, St. Anus Heath, Chestsoy (Sussex) (718).
- Wladimir Girgass, Prof. d. Arabischen bei der Orient. Facultät in St.

Petersburg (775).

- K. Glaser, Professor am k. k Staats-Obergymnas. zu Triest (968).

- Dr. Ignaz Goldziher, Docout au d. Univ. und Secretär der israelit.

Gemeinde in Budapest (758).

- Dr. R. A. Gosche, Prof. d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Hallo (184).
» Kov. Dr. F. W. Gotch in Bristol (525).

- Richard Gottheil, A. B., in Berlin (1050).

- George A. Grierson, B. C. S., Offg. Joiift-Magistrato of Patua, India (1068).
- Lic. Dr. Julius Grill, Ephorus am thool. Seminar in Maulbronn, Württem-

berg (780).

- Dr Wilh. Grube, Privatdocent a. d. Univ. Berlin (991).
- Dr. Max Grün bäum in Münchou (459).

- Dr. Max Th. Grünort, Professor an d. Univ. in Prag (873).

Dr. Albert Grünwodel, in Berlin (1059).

Ignazio Guidi, Prof, dos Hohr, und der somit. Spr. in Rom (819).

- Jonas Gurland, k. ross. Staatsrath u. Schuldirector in Odossu (771).

- Lic. Herrn. Guthe, Professor an der Univ. in Leipzig (919).

- I>r. Herrn. Alfr. von Gutschmid, Prof, au der Univ. iu Tübingen (367).

Rev Robert Gwyuue iu London (1040).

Johannes Haardt, Pastor in Altendorf, Rheinland (1071).

Dr. Julius Caesar Haentzsche in Dresden (595).

- S J Ha Ib orstftin, Kaufmann in Bielitz (551).
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XL1I Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Dr. J. Ilalcvy, Mnitro de Conferences a l’Ecolo Pratique dos Hautos
Etudos, Paris (845).

- Dr. F. J. vau den Ham, Prof, an d. Univ. in Groningen (941).
- Anton Freiherr von Hammer Kxc., k. k. Geh. Kath in Wien (397).
- Dr. Johann ll&nusz, Privatdoc. a. d. Univ. Wien (1085).
- l)r. Alb. llarkavy, Professor d. Gesch. d. Orients an der Univ. in 8t.

Petersburg (676).
- Dr. C. de Harlez, Prof. d. Orient. Spr. an der Univ. in Löwen (881).

- Dr. Martin Hartmann, Kanzler-Dragoman bei dom k. deutschen Consulat

in Beirut (803).

• Dr. M. Heide nhoim, English Chaplain und Doc. a. d. Universität in

Zürich (570).
- Dr. Joh. Holler, Professor in Innsbruck (965).

- I)r. G. F. Hertzberg, Prof an d. Univ. in Halle (359).
- Dr. K. A. Hille, Arzt am kötiigl. Krankenstift in Dresden (274).
- Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univ. in Breslau (950).

- Dr. Heinrich Hillenbrand, Prof. d. bibl. Wissenschaften a. d. theo-

logischen Lehranstalt in Fulda (1091).
- K. Hirn ly, kais. Dolmetscher a. D. in Halberstadt (567).

- I)r. F. Himpel, Prof. d. Theol. in Tübingen (458).

- Dr. Val. Hintnor, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).
- Dr. Hartwig Hirschfold in Posen (995).

• Dr. Reinhart Hoerning, Assist. Ms. Dep. British Museum, London (1001).
- l)r. A. F. Rudolf Hoc r nie, Principal Cathedral Mission College, Cal-

cutta (818).

- Lic. C. Hoffmann, Superintendent in Fraueudorf, Reg.-Bez. Stettin (876).

- Joh. Hollenberg, Gymnasialoberlehrer in Biolefeld, Rheinprov (972).

- Adolf Holtzmann, Prof, am Oymn. u. Privatdocent an d. Univ. zu Froi-

burg (934).

- Dr. Fritz llommel, Professor an d. Univ. in München (841).

- I)r. Kdw. Hopkins, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr, bei

Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (992).

- Dr. Paul Horn, in Rudolstadt (1066).

- Dr. M. Th. Houtsma, Adj. Int. Leg. Warn, in Leiden (1002).

• Clement Huart, Dragoman der französischen Gesandtschaft in Constan-

tinopel (1036).

- Dr. A. V. Huber, Privatdoc. a. d. Univers. in Leipzig (960).

• Dr. H. Hübsch mann, Prof, an der Univ. in Strassburg (779).

- Dr. Eugen Uultzsch, Archaoological Survey, Madras (946).
- Dr. Christian Snouck Hurgronjo in Leiden (1019).

- Dr. Hermann Jacobi, Prof, an der Univers. in Kiel (791).

- Dr. G. Jahn, Docent an der Univ. u. Oberlehrer am Kölln. Gymn. in

Berlin (820).

• Dastur Jamaspji Minochorji, Parsi Highpriest in Bombay (1030).

- Dr. Julius Jolly, Prof an d. Univ. in Würzburg (815).

- Dr. P. de Jong, Prof. d. morgenl. Sprachen an d. Univ. in Utrecht (427).

Dr. Ford. Justi, Prof, an d. Univ. in Marburg (561).

- Dr. Abr. Willi. Thood. Juynboll, Prof, des Arabischen in Delft (592).

Dr. Adolf Kaegi, Professor am Gymnasium und Prof an der Univ. in

Zürich (1027).

Dr. Isidor Kalisch, Rabbiner in Newark, N. J., N.-America (964).

- Dr. S. J. Kämpf, k. k. Rogierungsrath, Prof, an der Univers. in Prag (765).

Dr. Adolf Kamp hause n, Prof an d. evang.-theol. Facultät in Bonn (462).

- Dr. Joseph Karabacek, Professor an d. Univ. in Wien (651).

- Dr. N. Karamianz, z. Z. in Berlin (1083).
- l)r. David Kaufmann, Prof an der Landes- Rabbinerschulc in Buda-

pest (892).

- Dr. Fr. Kauleu, Prof, au d. Uuivers. in Bonn (500).
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Herr Dr. Emil Kautzsch, Prof, an der Univ. in Tübingen (621).

Pastor K&ysor in Menz bei Königsborn bei Magdeburg (1038).
• I>r. Camillo Kellner, Oberlehrer am königl. Gymn. in Zwickau (709),

Dr. H. Kern, Professor an d. Univ. in Leiden (936).

Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der Orient. Sprachen an d. Univ. in

Greifswald (875).
• Ur, Franz Kielhorn, Prof. a. d. Univ. in Göttingen (1022).
- Dr. H. Kiepert. Prof, an d. Univ. in Berlin (218).
• Rev T. L. Kingsbury, M. A.. Easton Royal, Powsey (727).

Dr M. Klamroth, Gymnasiall. in Hamburg (962).
- Dr. Johannes Klatt in Berlin (878).

• Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).

• Rev. F. A. Klein in Sigmaringen (912).
• Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gross-Bocskerek, Ungarn (1052).
• Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theologie in Berlin (495).

• Dr. H. G. Kleyn, Pfarrer in Hooge Zwaluwe, Nord Brabant (1061).
• Dr. Heinr. Aug. Kloster mann, Prof. d. Theologie in Kiel (741).
- Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Uuiv. in Kiew (1031).
- Dr A. Köhler, Prof. d. Thool. in Erlangen (619).

- Dr Kaufmann Köhler, Rabbiner in New-York (723).
- Dr Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemoinde

in Budapest (656).
- Dr. Alexander Kohut in New York (657).

- Lic. Dr. Eduard König, Professor an der Univ. u. Oberlehrer an der

Thomasschulo in Leipzig (891).

- Dr. J. König, Prof. d. A T. Literatur in Freiburg im Breisgau (665).
- Dr. Rudolf Krause, prakt. Ar/t in Hamburg (728).

• Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof, an d. Univ. und Oberbibliothekar

in Leipzig (164).

• Dr. P. Maximilian Krenkel in Dresden (1073).
• Dr. Mich. Jos. Krüger, Doinprobst in Frauenburg (434).

- Dr. Abr. Kuenen, Prof. d. Theologie in Leiden (327).

- Dr. E. Kuhn, Prof an der Univ. in München (712).

- Dr. E. Kurz, Gymnasiallehrer in Burgdorf, Cant. Bern (761).

- Graf G^za Kuun von Ozsdola in Budapest (696).

- Dr. Paul Bcrnard Lacomo, Prof, des Bibelstudiums der Pariser Provinz

des Dominicanerordens, z. Z. in Corbara, Corsica (1028).
• W. Lagus, w. Staatsrath, Kxc., Professor in Holsingfors (691).

• Dr J. P. N. Land, Prof, in Leiden (464).

- Dr. S. Landauer, Docent u. Bibliothekar an der Uuiv. in Strass-

burg (882).
- Dr. Carlo Graf von Land borg in Stuttgart (1043).

- Dr. Carl Lang, Lehrer an der Victoriaschule in Aachen (1000).

- Dr. Charles R. La n inan, Corrospondiug Socretary of the American Orien-

tal Society, Prof, of Sanskrit, Harvard College, Cambridge, Mas-

sachusetts, U. S. A. (897).

• Fausto Las in io, Prof, der somit. Sprachen au d. Univ. in Florenz (605).

I>r. Lauer, Regierung*»- u. Schulrath in Stade bei Hamburg (1013).

• I)r. Lefmanu, Prof, an der Univ. in Heidelberg (868).

- Dr. jur. Carl F. Lehmann, cand. pliil. orient. in Berlin (1076).

- Dr. Oscar von Lemm in St. Petersburg (1026).

Dr John M Leonard, Professor of Greok and Comparativo Philology

in the State University of Cincinnati, U. S. A. (733).

- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg (1021).

Right Rev. Dr. J. B. Lightfoot, Bishop of Durham Auckland Castle,

Bishop Auckland (647).
• Giacomo Li g na na, Professor der inorgenl. Spr. in Rom (555).

• Dr Arthur Lincke in Paris (942).
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Herr Dr. Bruno Lindnor, Doceut au der Univ. in Leipzig (952).
- Dr. J. Lobe, Kirchenrath in Altenburg (32).

Dr. L. Loewe, Seminardirector
,
Examinator der morgeul. Sprachen im

Royal College of Preceptors in Broadstairs, Kent (501).
- Dr. Immanuel Löw, Oborrabbiner in Szegedin (978).

- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Thool an der Univ. in Wien (1007).

Dr. Alfred Ludwig, k k. Ordontl. Univorsitätsprofessor in Prag (1006).

Jacob Lütschg, an der Bibliothek in St. Petersburg (865).

- C J. Ly all, B. S. G\, in London (922).

Dr. Arthur Anthony Macdonoll

,

F. Corpus Christi College, Oxford (1061).
- Dr. E. I. Magnus, Prof, an d. Univ. in Breslau (209).

Dr. Eduard Mahler, Assistent der k. k. Gradmessung in Wien (1082).

David Samuel Margoliouth, Fellow of New College, Oxford (1024).

Lic. Karl Marti, Pfarrer in Buus, Baselland, und Doc. d. Theol. a. d.

Univ. in Basel (943).

- Abbe P. Martin. Prof, an der katli. Univ. in Paris (782).

- Dr. I. B. Matthos, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag (270).

- Dr. J. F. M^Curdy, Professor am Univ. College, Toronto Cauada, N.-A.

(1020).

• Dr. A. F. von Mohren, Prof, der somit. Sprachen in Kopenhagen (240).

• Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath, Prof, an d. Univ. in Dorpat (895).

Dr. A. Morx, Professor d. Theologie in Heidelberg (537).

- Dr. Ed. Meyer, Professor an der Univ. in Breslau (808).

- Dr. Loo Meyer, k. russ. Staatsrath und Prof, in Dorpat (724).

- Dr. Friodr. M uzgor, Professor in Augsburg (604).

- I)r. Ch. Michel, Professor an der Univ. Lüttich (951).
- Dr. theol. L. II. Mills, in Hannover (1059).

- Dr. J. P. Minayoff, Prof, an der Univ. in St. Petersburg (630).

- Dr. O. F. von Mö 1 lo ndorff, Kais. Deutscher Viceconsul in Hong-

kong (986).

P. G. von Möllendorff, z. Z. in China (690),

- Dr. George F. Mo o re, Professor of theology, Andover, Mass , U. S. A. (1072).

- Dr. med. A. 1). Mordtmaun in Constantinopol (Peru) (981).

• Dr. J. H. Mur dt mann. Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in

Constantinopel (807).
- Dr. Ferd. MUhlau, k. russ Staatsr. u. Prof d. Theol. an d. Univ. in

Dorpat (565).

Sir William Muir, K. C. S. I.. LL. D., in Edinburg (437).

Herr Dr. Aug. Müller, Professor an d. Univ. in Königsberg (662).

- I)r. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien (824).

- I)r. Ed. Müller- Hess in Berlin (834).

Dr. Ahr. Nager, Rabbiner in Rawitsch (584).

Dr. Eberh. Nestlo, Gymnasialprofossor in Ulm (805).

- Dr. B. Notel er, Vicar in Ostbevern (833).

- Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien (518. 1084).

- Dr. Karl Job. Neu mann, Professor a. d. Unlvers. Strassburg (982).

Dr. John Nicholson in Penrith, England (360).

- Dr. George Karol Nie mann, Professor in Delft (547).

I)r. Friedrich Nippold, Professor d. Theol. in Jena (594).

- Dr. NicolAu Nitzulesku, Professor in Bukarest (673).

- Ludwig Nix, stud. ling. Orient, in Leipzig (1079).

- Dr. Theod. Noldeke, Prof. d. morgenl. Spr. in Strassburg (453).

- I)r. J. Th. Nord ling, Professor in Upsala (523).

Dr. W. Nowaek, Prolcssor d. Theol. in Strassburg (583).

- Dr. Johannos Oberdick, Gyranasial-Direcfcor in Breslau (628).

- Dr. H. Oldenberg, Prof, an der Univ. Berlin (993).

• Dr Julius Oppert, Mcmbro de rinstitut, Prof, am College de Franco ln

Paris (602).
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Herr Dr. Conrad von Orelli, Professor au d. Univers. in Basel (707).

August Palm, Professor in Mannheim (794).

* Kerope Patkaniati Exc., kais. ruas wirkl. Staatsrath und Professor an
d. Univ. in St. Petersburg (564).

- Dr. C. Pauli in Leipzig (987).

- Dr Felix E. Feiger in Berlin (1064).
- Dr. Joseph Per los, Rabbiner und Prediger dor israelitischen Gemoindo

in München (540).

- Dr. E D. Porry, Columbia College. New York (1042).

- Prof. Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath, Oborbibliothekar in Gotha (328).
* Darabshah Dastur Peahutonji Behramji, B. A. Avesta and Pehlavi

Scholar, Sir Jamsedji Z. College, Parsi Highpriest, WadiAs Feritomple

Chandanawadi. Bombay (1029).

* Rev John P. Peters, Prof, an der Episcopal Divinity School, Phila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

* Peter Peterson, Professor d. Sanskrit in Bombay (789).

* Dr. W. Petr, k. k. Prof, der alttestamentl. Exegese und dor somit. Phi-

lologie an d. Univ. in Prag (388).

- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Profossor an d. Univ. in Rostock (699).

* Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarror in Alleghany, Pa. (913).

- Dr. Richard Pietschmann, Custos der Kön. und Univ.-Bibliothok in

Breslau (901).

- Theophilus Goldridge Pinches, l*1 dass Assistant, British Museum,
London (1017 ).

- Dr. Richard Pischel, Prof, an der Univ. in Halle a. 8. (796).

- Dr. A. Plasborg, Progymnasialdirector in Sobemheim, Rhoinpr (969).

* Dr. Geo. Fr. Franz Praetor ins, Prof, an d. Universität in Breslau (685).

Dr Justin V. Prasek, K. K. Professor am Staatsgymnosium in Kolin,

Böhmen (1032).

- Jules Preux, Biblioth. du Comite de Legislation etrangöro prfes le Minister©

de la Justice. in Paris (1081).

Dr Eugen Prym, Prof, an dor Univ. in Bonn (644)

- Dr. Wilhelm Radloff, w. Staatsrath, Mitglied der kais. Akademie in

St Petersburg (635).

- Julius Rain iss, Prof. d. Theol. u. Stiftsbibliothekar in Zircz, Ungarn (966).

- S. K ecken dorf. stud. phil. in Heidelberg (1077).

* Edward Rehatsek Eaq. in Bombay (914).

- Lic. Dr. R ei nicke, Pastor in Jerusalem (871).

* Dr. Leo Keinisch, Professor an d. Universität in Wien (479).

- Dr Lorenz Rein ke, Privatgolehrtor und Rittergutsbesitzer auf Langiorden

im Groasherzogth. Oldenburg (510).

Dr. E. Renan, Mitglied dos Instituts, Prof, der Som Sprachen an der

Sorbonno in Paris (433).

- l>r. F. H. Rousch. Prof. d. kathol. Theol. in Bonn (529).

- Dr. E. Reu ss, Prof. d. Theol. in StrAssburg (21).

- I>r Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue

Hospital, New York (887).

- Dr E. Riehm. Prof. d. Theol. in Halle (612).

* Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim bei Landau (1005).

* Dr James Robertson, Profossor of Orient. Languages in Glasgow (953).

* Dr. Job. Roediger, Oborbibliothekar der Kön. und Univ.-Bibliothek in

Königsberg (743).

- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Born (857).

- Gustav Rösch, ev. Pfarror in Hermaringen a d. Brenz (932)

Baron Victor von Rosen, Prof, an der Universität in St. Petersburg (757).

* Lic. Dr. J. W. Ro th s te i n ,
an d. höheron Töchtersch. in Hallo a/S. (915)

Gustav Kudluff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048),

- Dr Franz Riihl, Prof, an der Univ. in Königsborg (880).
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Herr Lic. I)r. Victor Ryssel, Professor an d. Univ. u. Oberlehrer am Nicolai-

Gymnasium in Leipzig (869).

- Dr. med. Sa ad in Burgas in Kumelien (1046).

Pr. Ed. Sachau, Prof. d. morgen!. Spr. an der Univ. in Berlin (660).

- Mag. Carl Salem an n. Bibliothokar d. k Univers. zu St. Petersburg (773).
- Pr. Carl Sandreczki in Passau (559).

- Archibald Henri Sayce, M A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

- Pr. A. F. Graf von Schack, grosshcrzogl. mccklenburg-schwerin. Legations-

rath und Kammerherr in München (322).

- Kitter Ignaz von Schaffer, k. k Österreich.-Ungar, bevollmächtigter

Minister u. ausserord. Gesandter in Washington, U. S. A., und General-

consul für Egypten in Kairo (372).

- Pr. Wilhelm Schenz, königl. Lycealprofessor in Kegensburg (1018).

• Celestino Schiaparelli, Ministerialrat h und Prof, des Arab. an der Univ.

in Rom (777).

- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Failon, Hnvelango, Belgien (1056t.
- A. Houtum Sc hindl er, General in persischen Diensten, General-In-

spector der Telegraphen, Teheran (1010).

- Pr. Emil Schlagi nt weit, k. bayr. Bezirksamtmann in Zweibrücken (626).

- O. M. Froiherr von Schl och ta- Ws sehr d, k. k. Hofrath in Wien (272).

- I>r. Konstantin Schlottmann, Prof, d Thcol. in Halle (346).

- Job. Mich. Schmid, Pfarrer in Frohnstetten, Bayern (1047).

Pr. Erich Schmidt, in Bromberg (1070).

- Pr. Johannes Schmidt, Prof, an der Univ. Berlin (994).

- I)r. Wold. Schmidt, Prof. d. Theol an d. Univers. in Leipzig (620).

Pr. Leo Schneedorfer, Prof, der Theologie an d. Univ. in Prag (862).

I)r. George 11. Schodde, Prof, an d. Capital University, Columbus, Ohio,

U. S. A. (900).

Pr. Eberhard Schrador, Prof, an der Univ. in Berlin (655).

Pr. W. Sc brameier. Gesandtschallaprediger in Peking (976).

• Dr. Paul Schröder, kais. Deutscher Consul in Beirut (700).

- Pr. Leopold v. Sehroeder, Docent an der Univ. in Dorpat (905).

Pr. Schulte, Prof, in Padorborn (706).

- Dr. Martin Schnitze, Rector a. D. in Darmstadt (790).

- Emile Sonart in Paris (681).

- Pr. dir. V Soybold, Auxiliairo litteraire de S. M. Pom Pedro 11

Empereur du Hresil, Rio do Janeiro (Potropolis) (1012).

Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

- Pr. K Siegfried, Kirchenrath, Prof, der Theologie in Jena (692).

David Simonien, Hülfspredigor a. d. israelitischen Gemeinde zu Copon-
hagon (1074).

- Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).

Pr. Rudolf Sinend, Prof, an der Univ. in Basel (843).

- llonry P. Smith, Prof, am Lane Theological Sominary in Cincinnati (918).

- S. A. Smith, U. S. Conanlato, Sonneborg in Thüringen (1087).

Pr. R. Payne Smith, Very Rev. the Dean of Canterbury (756).

- Dr. W. Robertson Smith, Lord Almoner’s Professor of Arabic an d. Univ.

in Cambridge (787).

Pr. Alb. Socin, Prof, an d. Univers. in Tübingen (661).

Pr. Rudolf vonSowa, k. k Gymnasialprofessor in Mährisch Trübau (1039).

Pr. F. von Spiegel, Prof. d. morgenl. Spr an d Univ. in Erlangen (50).

Jean Spiro, Prof, au College Sadiki in Tunis (1065).

Pr. Samuel Spitzer, Obor-Habbinor in Kssok (798).

Pr. William O. Sproull, Prof, an der Univ. Cincinnati. Ohio (908)

Pr. Bernhard Stade, Prof, der Theologie in Giessen (831).

K. Steck, Prof. d. Theol. a. d. Univ. in Bern (698).

Pr. Georg Stein dor ff, in Berlin (1060).

Pr. lleinr. Steiner, Professor d Theologie in Zürich (640).
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Herr P. Placidus St ein in "er, Prof, dos Bibelstudiums in der Bonodiktiner-

Abtei Admont (861).

- Dr. J. H. W. Steinnordh, Consistorialrath in Linköping (447).
- I)r. M. Steinschneider, Schuldirigent in Berlin (175).

Dr. H. Steinthal, Prof, der vergl. Sprachwissenschaft an der Universität

in Berlin (424).

- Dr Thomas Stenhousc, Reverend, Medomsley bei Newcastle ouTyne(10C2).
Dr. Lud. von Stephani Exc., k. russ. Geheimer Rath und Akademiker

in St. Petersburg (63).

Dr. J. G. Stickel, Geh. Hofrath, Prof. d. morgenl. Sprachen in Jona (44).

G. Stier, Director des Francisceums in Zerbst (364).

E. Rob. Stigeler, Lehrer der Handelsclasse in Biol, Schweiz (746).

• John Strachau, Prof, of Greek, Owens College, Manchester (1088).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. d. Theol. in Berlin (977).

- J. J. Straumann, Pfarrer in DQbendorf bei Basel (810).

• Dr. F. A. St rau ss, Superintendent u. königl. Hofprediger in Potsdam (295).

Victor von Strauss und Torney Exc., WirkL Geh. Rath in Dres-

den (719).

- Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Boinit (1014).

- Aron von Szilady. refonn. Pfarrer in Halas, Klein- Kumanien (697).

A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Wostphalon (568).

Dr. Jacob Tauber, Bezirksrabbiner in Mährisch Prerau (1049).

Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof, an d. Univ. in Pisa (444).

- T. Theodor es, Prof. em. der Victoria Univorsity in Manchester (624).

Dr. G. Th i baut, Principal, Benares College in Bonares (781).

* Mag. Alex. Thompson in St. Petersburg (985).

Dr. H. Thorbecke, Professor an d. Univ. in Halle a. d. S. (603).

* Dr. C. P. Ti eie. Professor an der Univ. in Luiden (847).

W. von Tiesenhauson, Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

burg (262).
- Dr. Fr. Trochsel, Pfarror in Spioz. Canton Bern (755).
- Dr. C. Trieb or in Frankfurt a. M. (937).
- • Dr. P M Tzschirner, Privatgelehrter in Loipzig (282).

Dr. H Uhle, Gymnasialprofessor in Dresden (954).

Dr. Max Uhle, Assist, am Kgl. Ktliiiol. Museum in Dresden (984).

Dr J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglan (650).

Dr J. J. Ph. Valoton, Prof. d. Theol. in Groningen (130).

Dr. Herrn VAmbdry, Prof, an d Univ. in Budapest (672).

Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig (1057).

Dr. Wilh. Volck, w. Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d Univ. in Dorpat (536).

- Lic. Dr. K. Völlers, Director der Vicekönigl. Bibliothek in Kairo (1037).

- Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstmann, einer. Prediger in Gouda (345).

G Vortmann in Triest (243).

Dr. Jakob Wackernagel, Professor an d. Univ. in Basel (921).

Rev. A. William Watkins, M. A., King’s College, London (827).

- Dr A. Weber, Professor an d. Univ. in Berlin (193).

Dr. G. Weil, Grossherz. Bad. llofrath und Professor der morgenl. Spr.

an der Univ. in Heidelberg (28).

I)r II. Weiss, Prof, der Theol. in Braunsborg (944).

Dr. J. B. Weiss, Professor dor Geschichte a. d. Univ. in Graz (613).

Dr J. IV eil hausen, Prof. a. d. Univ. in Marburg (832).

Dr. Heinrich Wenzel , Privatdocent a. d Univ. in Leipzig (974).

- Dr Joseph Werner in Frankfurt a. M. (600).

Lic. II. Weser, Prediger in Berlin (799).

Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul a. D. in Berlin (47t

Rev. Dr. William Wiekes, Prof, in Oxford (684).

I>r. Alfred Wied um an n, Doc. a. d. Univ. in Bonn (898).

F VV. E. Wiodfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).
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Herr Dr. Eug. Wilhelm. Professor in «Jona (744).

- Monier Williams, Professor dos Sanskrit an der Univ. in Oxford (629).

I>r. Ernst Win di sch, Professor an d. Univ. in Leipzig (737).

- Emst Prinz zu W indisc h- Gr ätz, k. k. Oberst in Wien (880).

- I)r. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer a. D. in Tübingen (29).

Kov. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D. in Helfast (553).

- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, Trinity College (556).

- I)r. C. Aug. Wünsche, Oberlehrer an d. Rathstöchterschule in Dresden (639).

- Dr. H F. Wüs tonfei d, Professor und Bibliothekar an d. Univ. in Göt-

tingen (13).

- Dr. Heinrich Zimmer, Prof, an der Univ. Greifswald i97l).

In die Stellung eines ordentlichon Mitgliedes sind eiugotroton:

Dun Veitel-Heine-Ephraim'schu Both ha- Midrasch in Berlin.

Die Stadtbibliothek iu Hamburg.

„ Bodleiana in Oxford.

Universitäts-Bibliothek in Leipzig.

Kaiserl. Uni versitäts- und Landes-Bibliothek in Strassburg.

Fürstlich Hohen zolleru’sche II of b i b lioth e k in Sigmaringeu.

„ Universitäts-Bibliothek in Giessen.

Das Rabbiner-Seminar in Borlin.

The Rector of St. Francis Xavier ’s College in Bombay.
Die Universitats- Bi blioth ek in Utrecht.

„ KÖnigl. Bibliothek in Berlin.

„ Königl. und U niv e rsitäts- B i biiothok in Königsborg.

„ K. K. Unive rsitäts- Bibliothek in Prag.

„ U n i v e r s i t ä t in Edinburgh.

„ Königl. und Universit&ts- Bibliothek in Breslau.

„ Königl. Universitäts-Bi biiothok in Berlin.

„ Bibliothek des Benedictinerstifts St. Bonifaz iu München.

„ U ni versi t äts -Bib 1 i o t h e k in Amsterdam.

„ Kaiserl. Universitätsbibliothek in St. Petersburg.

„ Königl. Universitätsbibliothek in Greifswald.

Königl. Universitätsbiblothek in Kiel.

Der Monde 1 soll n- Ver ei u in Frankfurt a. M.

Die Universitäts-Bibliothek in Basel.

The Union Thoological Seminary in New York.

Die Somogyische (Stadt-) Bibliothek zu Szegedin.

Der Akademische Orion tu listen -Verein in Berlin.

Digitized by Google



XL1X

Verzeichnis» der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

1. I)e Indische Gids (J. H. de Bussy), Amsterdam.
2. Die Redaccion de la Revista de Ciencia historicas in Barcelona.

3. Das Bataviaasch Genootschap van Künsten eil Wetenschappen in Batavia.

4. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.

5. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.

6. The Bombay Brandt of the Royal Asiatic Society in Bombay.
7. Die Magyar Tudomänyos Akadcmia in Budapest.

8. Die Asiatic Society of Bengal in Calcutta.

0. Das Real Istituto di Studj superiori in Floren*.

10. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Güttingen.

11. Der Historische Vorein Für Steiermark in Graz.

12. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land* en Volkenkunde van Noderlandsch

Indio im Haag.
13. Das Curatoriura der Universität in Leiden.

14. Die Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London.
15. Die Royal Goographical Society in London.
16. Das Athenee oriental in Louvain.

17. Das Musee Guimet in Lyon.

18. Dio Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in Münchou.
20. Die American Oriontal Society in New Ha von.

21. Monsieur le Directeur des Annales de l’Extremo-Orieut in Paris.

22. Die Ecole specialo des langues orientales vivantes in Paris.

23. Die Societe Asiatique in Paris.

24. Die Societe de Bibliographie ( Polybiblion) in Paris.

25. Die Societe de Geographie in Paris.

26. Die Societe acad^mique indo-chinoiso in Paris.

27. Dio Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.

28. Die Kais. Kuss. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.

20. Die Societe d'Archeologie et de Numismatique in St. Petersburg.

30. Dio K. Accademia dei Lincei in Rom.

31. The North China Brauch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.

32. The Smithsouian Institution in Washington.

33. Dio Kaisorl. Akademio dor Wissenschaften in Wien.

34. Dio Numismatische Gesellschaft in Wien.

35. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
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Verzeichnis» der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegebon von
den Geschäftsführern. I—XL. Hand. 1847— 86. 533 Af. (I. 8 Af.

II—XXI. k 12 Af. XXII—XL. k 15 Af.)

Früher erschien und wurde später init obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 und 1846 (lstor und 2tor Band). 8. 1846— 47. 5 Af. (1845.

2 Af. — 1846. 3 M.)
Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 Af. (Für Mitgl. der

D. M G. 3 Af.)

Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 Af. 60 Pf. (Für

Mitgl. der I) M G. 1 Af. 20 Pf.)—-— Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 Af. 60 Pf.

(Für Mitgl. der D. M. G. 1 Af. 20 Pf.)

Da von Bd. 1—7 u. 11— 18 der Zeitschrift nur noch eine geringe Anzahl

von Exemplaren vorhanden ist, können diese nur noch zu dem vollen Laden-

preise abgegeben werden. Bd. 8, 9, 10, 26 und 27 können einzeln nicht
mehr abgegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesammten Zeit-

schrift, und zwar diese auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom
21. Bande an werden einzelne Jahrgänge oder Hefte an die Mitglieder

der Gesellschaft auf Vorlangen unmittelbar von der Co in m iss io ns -

buchhandlung, F. A. Brockhaus in Leipzig, zur Hälfte dos Preises ab-

gegeben, mit Ausnahme von Band 26 und 27, wolche nur noch mit der

ganzen Serio, und zwar zum vollen Ladenpreise (ä 15 Af.) abgegeben wer-

den können. Exemplare der Hefto 3 und 4 d. 26. Bandes stehen einzeln

noch zu Diensten.

Supplement zum 20. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859

—

1861, von Dr. Hielt, (foeehe. 8. 1868. 4 Af. (Für Mitglieder der

I) M G. 3 Af.)

Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862— 1867, von l)r. Hielt. (tauche.

Heft I. 8. 1871. 3 Af. (Tür Mitglieder der I). M. G. 2 Af. 25 Pf.)

Supplement zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für Octobor 1876 bis Decomber 1877,

von Dr. Ernet Kuhn und Dr Albert Soein. 2 Hefto. 8. 1879. 8 Af.

(Für Mitglieder der D M. G. 4 Af.)

«NB. Diese beiden Hefte werdet» getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernet Kuhn und Dr,

Albert Socin. I Hälfte. 8. 1880. — II Hälfte 8. 1883 (I. & II. Hälfte

complet: C Af. (Für Mitglieder der I). M. G. 3 Af.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernet Kuhn und Dr.

Atufuet Afiiller. 8. 1881. 5 Af. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 Af
5U Pf.)
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Verzeichnis* der auf Kosten d. I). M. 6’. veröffentlichten Werke. LI

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum
34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und
Br. August Müller. 8 1883. 6 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 3 M.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mit-

glieder der 1). M. G. 2 \f.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von dor Deutschen

Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1859. 8. 19 M.
(Für Mitglieder dor D. M. G. 14 M 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondom Titeln:

[Nr. 1. Mitbra. Ein Beitrag zur Mythongoschichto des Orients von

F. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitgl. der I>. M. G.

1 M. 80 Pf.) Vergriffen).
Nr. 2. Al Kindi genannt „der Philosoph der Araber“. Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von Gst. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen

Zarathustra'*, seiner Jtingor und Nachfolger. Horausgegcben, übersetzt und

erläutert von Mt. Haug. 1 . Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

aliunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 4 M. 50 Pf)
Nr. 4. Ueber das Catrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von A. Weher. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G.

3 M 40 Pf.)

Nr. 5. Lieber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des

Ignatius zu den übrigen Kecensionen dor Ignatianischen Literatur. Von
Pich. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl der D. M. G.

3 M 40 Pf.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. II. Band (in 5 Nummern).
1862. 8. 30 M. 40 Pf. (Für Mitglieder d. D. M G. 22 M. 80 Pf.)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice priraum edidit et Aethiopica latino

vertit Ant. Abbaelle. 1860. 6 M. (Für Mitglieder dor D. M. G.

4 M 50 Pf )

Nr. 2. Die fünf Gäthäs des Zarathustra. Herausgegeben, Übersetzt und

erläutert von Mt. Hang. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder dor D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend dio ('lassen der

llanetiten von Zein-ad-din Käsim Ihn Kutlübugä. Zum ersten Mal heraus*

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gst. Flügel.

1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 Al 50 Pf.)

Nr. 4 Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quollen be-

arbeitet von Gst. Flügel. 1. Abtheilung: Dio Schulen von Basra und

Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M G. 4 M. 80 Pf )

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Dio Märchensammlung des Somadeva.

Buch VI. VII. VIII. Ilcrausgegeben von Hm. Prockhaus. 1862. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

III. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 20 M 25 Pf.)

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandsehuischor Ueborsetzung

mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von II. Conon
von der Gabelentz. 1 . Heft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder dor

D. M G. 6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutschos Wörterbuch. 1864. 6 M.
«Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach

einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1 . Heft. 1864 10 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)
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Nr. 4. Indische Haiisregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. A^valäyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 Af. (Für Mitglieder

der D M. G. 1 Af. 50 Ff.)

Abhandlungen für die Kunde dos Morgenlandes. IV. Band (in 5 Nummern).
1 865-—66. 8. 25 Af. 20 Pf. (Für Mitgl. d. D. M G. 18 Ai. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische llausregoln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. FS'.

Stenzler. I. A^valäyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 Ai. (Für
Mitglieder der I). M. G. 2 Af. 25 Pf.)

Nr. 2. yftntanavtt’s Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,
Kinleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von FY. Kieihorn.
1866. 3 Af. (Für Mitglieder der D. M G. 2 Af. 25 Pf )

Nr. 3. Ueber dio jüdische Angelologic und Daemonologio in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. Von Alx. Kohut. 1866. 2 Af. (Für Mitgl. d.

I). M G. 1 Af. 50 Pf)
Nr. 4. Dio Grabschrift des sidonLschen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von Fi. Afeier. 1866. 1 Af. 20 Pf. (Für Mitglieder der

I>. M. G. 90 Pf)
Nr. 5. Kathä Sarit Sägnra. Die Märchensnmtnlung dos Somadeva.

Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von lfm. Prockhaus. 1866.

16 Af. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 Af.)

V. Band (in 4 Nummern). 1868— 1876. 8. 37 Af. 10 Pf.
(Für Mitgl. der D. M. G. 27 Af 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hobräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transcription der

Genesis mit einer Beilage von A. Petermann. 1868. 7 Af. 50 Pf. (Für
Mitglieder der I). M. G. 5 Af. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Hlau. 1868. 9 Af.

60 Pf. (Für Mitglieder der 1). M. G. 7 Af. 20 Pf.)

Nr. 3. Ueber das Sapta<;atakam des Häla von Albr. Weber. 1870.

8 Af. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 Af.)

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-
handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgcg. von
Sam. Kühn. 1876. 12 Af. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 Af.)

VI. Band (in 4 Nummern). 1876— 1878. 8. 39 Af. (Für
Mitglieder der 1). M. G. 29 Af. 25 Pf.)

No. 1. Chronique de Josue le Stylite, ecrito vors Ton 515, texte et

traduction par P. Afartm. 8. 1876. 9 Ai. (Für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Pf)
Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgcg. von Ad.

Fr. Stenzler. II. Päraskara. I. Heft. Text. 1876. ,8. 3 Af. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D M G. 2 Af. 70 Pf.)

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten

Inhalts. Von Af. Steinschneider. 1877. 22 Af. (Für Mitglieder der

D. M. G. 16 Af. 50 Pf)
Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. FS'.

Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 Af. 40 l*f.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 Af. 30 Pf.)

VII. Band (in 4 Nummern) 1879— 1881. 8. 60 Af. (Für
Mitglieder der D. M. G. 45 Af.)

No. 1. The Kalpasfttra of Bhadrabnhu, edited with an Introduction,

Notes, and a Prakrit-Saniskrit Glossary, by H. Jfticohi. 1879. 8. 10 Ai.

(Für Mitglieder der D. M. G. 7 Af. 50 Pf.)

No. 2. De la Metriquo choz les Syriens par M l'abbe Martin. 1879.

8. 4 Af. (Für Mitglieder der D M. G. 3 Af.

)

No. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt

und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von
Georg f/offmann. 1880. 14 Af. (Für Mitgl. d. D. M. G. 10 Af. 50 fr>
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No. 4. Das Saptttfatakani des llaln, herausg. vou Albrecht Weber.
1881. 8. 32 AI. (Für Mitgl. d D. M. G. 24 M.)

Abhandlungen für die Kunde de» Morgenlandes. VIII. Band (in 4 Nummern)
1881— 1884. 8. 29 M. 50 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G. 21 M. 50 Pf.).

No. 1. Die VctMapaiicaviiii;atikft in den Keconsionen des ^ivadAsa und
eines Ungenannten, mit kritischem Commcntar horausg. von Heinrich Uhle.
1881. 8. 8 M (Für Mitgl der D. M. G. 6 AI.)

No. 2. Das Aupapütika Sütra, erstes Upünga der Jaina. 1. Theil. Ein-

leitung, Text und Glossar von Dr. Erriet Leumann. 8. 1883. 6 AI.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI. 50 Pf.)
No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben

und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 AI. 60 Pf. (Für
Mitglieder d. D. M. G. 5 M.)

No. 4 The Baudhäyanadharraasästra , ed. K. Hultzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder d. I). M. G. 6 M.)
IX. Band. No. 1. Wörterverzeichnis zu den Hausregeln von

Ä^valäyana, Päraskara, (^’alikhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich
Stenzler. 1886. 8. 4 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Vergleichungs-Tabellen der Muhammodanischen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Muhammodanischen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 1864. 4. 2 M. (Für Mitgl. d. D. M. G.

1 M. 50 Pf.)

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Kaccolta di testi Arabici che toccano la geografia,

la storia, le biografie o la bibliograha della Sicilia, messi insieme da
Michele Amari. 3 fascicoli. 1855— 1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder

d. D. M. G. 9 M.)
Appondice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amart con nuove anno-

tazioni criticho del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D M. G. 3 M.)
Die Chroniken dor Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus-

gegebon
,
arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—61.

4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M G. 31 M. 50 Pf.)

Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II,

sive libri Regum, Par&lipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscrip-

torum tidem edidit et apparatu eritieo instruxit A. Dillmann. 1861. 4.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
Fase. U, quo continentur Libri Regum III ot IV. 4. 1872.

9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M 75 Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G.

von Ottokar von Schlechta - Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 18G2.

8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-rondu d’une d^couverte importante en fait de numisnifttique

musulmane publie en languo turque, traduit de roriginal par Ottocar de
Schlechta- Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf'. (Für Mitgl. d. 1). M. G. .30 Pf.)

The Kfunil of el-Mubarrad. Edited for tho German Oriental Society from the

Manuscripts of Leyden
,

St. Petersburg
,

Cambridge and Berlin
,
by W.

Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

7 M. 50 Pf.) Ud—Xth Part. 1865—74. 4. .Jeder Part 6 M. (Für

Mitglieder der I). M. G. ii 4 M. 50 Pf) Xlth Part (Indexes). 1882. 4.

16 M (Für Mitglieder d. I). M. G. 12 M.)

Jacut’s Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin
,

St.

Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bande. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mit-

glieder der D. M G. 120 M.)

Ihn Ja‘is Commentar zu Zaraachs&ris Mufassal. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo licrausgeg. von Cr. Jahn. 117 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.)
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Ibn Ja*is Cominontar zu Zainachsari’s Mufassal. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. I. Band.

1. Heft. 1876. 2. lieft. 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878. 5. Heft. 1880. 6. Heft.

1882. 4. Jedes Heft 12 Af. (Für Mitglieder df?r I>. M. O. i 8 Af.)

11 Band. 1. Heft. 4. 1883. 2. Heft. 4. 1885. *3. Heft. 4.

1885. Jedes Heft 12 Af. (Für Mitgl. d. 1). M. O. je 8 Af.) 4. Heft.

4. 1886. 9 Af. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 Af.)

Chronologie orientalischer Völker von Alberüni. Uerausg. von C. Kd. Sachau.
2 Hefte. 1876— 78. 4. 29 Af. (Für Mitglieder der I>. M. G. 19 Af.)

Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasas in ö Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg. von Kr. HolientfCn. 1879. 8,

12 Af. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 AI.)

M&iträyani Sainhita. herausg. von I)r. Leopold von Schroeder . 36 Af. (Für

Mitglieder der D. M. G. 27 Af)
— Erstes Buch. 8. 1881. 8 Ai. (Für Mitgl. d. D. M. G. 6 Af.)

Zweites Buch. 8. 1883. 8 Af. (Für Mitgl. d. D. M. G. 6 Ai.)

Drittes Buch. 8. 1885. 8 Af (Für Mitgl. d. D. M. G. 6 Af.)

Viertes Buch. 8. 1886. 12 Af. (Für Mitgl. d. I). M G. 9 Af.)

Die Mufaddalijät. Nach den Handschriften zu Berlin, London und Wien auf

Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit

Anmerkungen versehen von Heinrich Thorbecke. Erstes Heft. Leipzig,

1885. Text 56 S.
,
Anmerk. 104 8. 7 Af. 50 Pf. (Für Mitglieder d.

D. M. G. 5 Af.)

Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. 1. Druckschriften

und Aehnliches. 1880. 8. 6 Af. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 Af.)— 11. Hnndschriften, Inschriften, Münzon, Verschiedenes. 1881. 8.

3 Af. (Für Mitgl d D. M. G. 1 Af. 50 Pf.)

Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können
die Bücher nur von der Comraissionsbuchh&ndlung, F. A. Brock-

haus in Leipzig, unter Francoeinsendung des Betrags bezogen wer-

den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht
gewährt.
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Ueber eine Sammlung indischer Handschriften und

Inschriften.

Von

E. Hultzscb.

V orwort.

Der folgende Aufsatz behandelt einen Theil der Ergebnisse

einer Eeise nach Indien, welche ich am 1. Oktober 1884 von Triest

aus auf dem Lloyddampfer , Titania “ antrat. Die Direction des

Oesterreichisch- Ungarischen Lloyd hatte mir in Anbetracht des

wissenschaftlichen Zweckes der Reise bereitwilligst für Hin - und
Büokfahrt eine bedeutende Ermässigung des Fahrpreises gewahrt,

wofür ich ihr hierdurch öffentlich Dank sage.

Am 22. Oktober landete ich in Bombay. Die herrliche

Lage, die prachtvollen öffentlichen Gebftude und das trachtenreiche

Völkergemisch von Bombay sind oft geschildert worden. Den
Neuling interessiren hauptsächlich die Höhlentempel von Eleplianta,

die Hindu - Colonie Valkeshvar und die mit einem Zinnenkränze

von Geiern gekrönten ,Thürme des Schweigens", in denen sich der

Staub des Parsi - Millionärs mit dem des Bettlers vermischt. In

Elephanta sind kürzlich zwei Inschriften entdeckt worden. Die

Buchstaben der einen von beiden, welche leider stark beschädigt,

ist, erinnern an die der Andhra - Inschriften. Hieraus darf man
schliessen, dass die Höhlen von Elephanta ein höheres Alter be-

sitzen , als gewöhnlich angenommen wird. In der Nähe des von

Badeplätzen und Tempeln umgebenen Teiches von Valkeshvar liegt

das Haus des gelehrten Dr. Bhagvanlal Indraji
,

der eine bedeu-

tende Sammlung von Münzen, Inschriften und Manuscripten besitzt

Nach einem Besuch des grossartigen Höhlentempels von Karle

ging ioh nach Puna, wo ich den scharfsinnigen Professor Bhan-

darkar und den ehrwürdigen Parsi -Priester Dastur Hoshang Jamasp
kennen lernte. Von malerischer Wirkung war die Muharram-
Procession, zu welcher sich die Muhammedaner von Puna vereinigt

hatten.

Ueber Khandala nach Bombay zurückgekehrt machte ich einen

längeren Abstecher nach der Halbinsel Kathiavar. In Surat

lkl. XL 1
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2 Hultxsch, Ueber eine Sammlung ind. Handschriften u. Inschriften.

wohnte ich einer Disputation mehrerer Shastris (darunter Martand

und Vishvanath) über Grammatik, Philosophie und Astronomie bei

und sah aus einiger Entfernung ein caate-dinner
, bei welehem die

Erben eines reichen Mannes angeblich 6000 Brahmanen beiderlei

Geschlechtes gruppenweise bewirtbeten ; die Frauen erscheinen in

Seide, die Männer ohne Obergewand. Mir Gulambaba und Saiyid

Idruz besitzen Sammlungen persischer und arabischer Handschriften,

der Bakhshi eine „Gallerie“ mit schlechten Bildern europäischer und
orientalischer Fürsten. Mr. Dhruva führte mich in eine Versamm-
lung beim Kazi von Ränder ein, wo socialpolitische Reden in Hin-

dustani gehalten wurden.

Der Richter Mr. Thakur, ein europäisch gebildeter Hindu,

welcher unter Anderm des Griechischen und Deutschen kundig

ist, zeigte mir Bharö* ch. Unter den Fresken eines modernen
Tempels des alten Bharukachchha befand sich die Abbildung

eines Eisenbahnzuges! Darstellungen englischer Soldaten sind in

Indien sehr beliebt und werden neben Bildern aus den Pumnas
an den Aussenwänden der Häuser angebracht.

In dem bullock-cart des Ministers besichtigte ich die mit

hohen Mauern umgebene Hauptstadt Vadhvan. Merkwürdig ist

die Sammlung von Sati-Denksteinen und Palias oder Denkmälern
gefallener Krieger. Erstere tragen einen im rechten Winkel ge-

bogenen, zum Himmel erhobenen Arm, letztere die Abbildung eines

bewaffneten Reiters.

In Bhaunagar, der aufblühenden Hauptstadt des gleich-

namigen Staates
,
genoss ich die Gastfreundschaft des Assistant

Karbhari
, Mr. Vajeshankar, an welchen mich Herr Professor

Bühler freundlichst empfohlen hatte. Mr. Vajeshankar besitzt eine

Sammlung von Versteinerungen, Münzen und über 400 Inschriften.

Mehrere der letzteren hat er selbst herausgegeben. Sein achtzig-

jähriger Vater, Mr. Gaurishankar
,
hat als Minister von Bhaunagar

das in der Nähe der Stadt gelegene
,

grossartige Wasserreservoir

gebaut und ist Verfasser eines Buches über Vedanta in Gujarati-

Sprache. Unter den gelehrten Indern, welche ich in Mr. Vaje-

shankar’s Hause traf, befand sich ein junger Mann Namens Bha-

vanishankar, der aus dem Stegreif Gujarati- und Sanskrit-Strophen

singend vortrug und sich als Gujarati - Dichter einen Namen er-

worben hat. Die Hochschule von Bhaunagar steht unter der Lei-

tung eines feingebildeten Parsi, Mr. Unvala, der, wie Mr. Thakur

von Bharoch , Europa besucht hat. Bei einer Audienz , die mir

der Thakor Takhtsinghji ertheilte, wurden von seinen Ministem

subhdshitas vorgetragen und von dem Fürsten mit beifälligem

Kopfnicken aufgenommen. Die öffentlichen Gebäude und Anlagen

sind die Schöpfungen des begabten Ingenieurs Mr. Sims. Unter

seiner Leitung steht auch das Gestüt des Fürsten, in welchem

prächtige Kathiavar-Rosse gezüchtet werden.

Ein Hofwagen von Bhaunagar führte mich von der Station
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Songarh nach Palitana, wo ich die gleiche gastliche Aufnahme
fand. Der Minister Gopinath, Verfasser eines etwas phrasenhaften

Huches über die „Regeneration of India“ , zeigte tnir den Palast

und die Ställe des Thakor Sursinghji. Der Fürst
,

welcher des

Englischen nicht mächtig ist, ertheilte mir eine Audienz und stellte

mir und zwei französischen Reisenden Träger, welche uns auf den

von einem Labyrinth von Jaina-Tempeln gekrönten Berg Shatrunjaya

beförderten.

In der Station Dhola erwarteten mich ein Neffe und ein Be-

amter des Thakor von Vala und luden mich ein, das alte Va-

tabhi zu besuchen. Bisher hat man nur die Grundmauern einiger

Häuser blossgelegt In dem Bureau des Staates sah ich einige

Münzen und zwei im Jahre 1884 gefundene, unvollständige Schen-

kungsurkunden, eine erste Tafel, deren vami&vaU bis Dhara-

sena IV. reicht, und die zweite Tafel einer Urkunde des Dhara-

sena IV. selbst.

Ueber Ahmedabad nach Bombay zurückgekehrt fuhr ich nach

Nasik Road und verbrachte eine genussreiche Woche in dem rei-

zenden N a s i k , das durch die berühmten buddhistischen Höhlen

des fünf englische Meilen entfernten Berges Trirasmi, durch seinen

Reichthum an gebildeten Brahmanenfamilien , durch die bunten

Scharen der Pilger, welche die mit Tempeln btedeckten Ufer der

Godavari und die umliegenden Büsserhaine beleben, und durch sein

gemässigtes Klima jedem anderen Wallfahrtsort der Hindus voran-

steht Einen schönen Ueberblick über die heiligen Badeplätze und
die Tempel hat man von dem Hause des Mr. Raghuji, der mir

die Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Umgebung zeigte.

Die Sanskrit-Schule steht unter dem gelehrten Sadashiv Shastri,

dessen Schüler Proben ihres pdnditya zum Besten gaben. In

der ErujUsh School und der Native School tragen einzelne

Knaben schwermüthige, aber nicht unmelodische Gesänge in Marathi

vor. In der Vernae-ular School reeitirten vier Knaben ein kurzes

Drama in Sanskrit, ohne es zu verstehen, mit vielem Pathos und

lebhaften Gesten.

Von Jab alp ur aus besuchte ich den Madan Mahall, eine

zwischen wilden Felsblöcken gelegene Ruine mit schöner Aussicht.

Ein einmonatlicher Aufenthalt in Benares wurde mir durch

Krankheit verleidet. Einen wahren Freund gewann ich in einem

Schüler des Professors Rama Mishra Shastri, dem jungen Brah-

manen Bhagavatacharya , der mit gründlicher Gelehrsamkeit ein

unbefangenes Urtheil und eine ernste Wahrheitsliebe, zwei bei

seinen Landsleuten seltene Tugenden, verbindet. Unvergesslich

wird mir ein Besuch bei einem anderen edlen Manne bleiben, der

wenige Tage darauf verschied. Dies ist der treffliche
, fruchtbare

Hindi - Dichter Babu Hariscbandra. Seine Werke werden unter

seinen Stammesgenossen, die ihn tief betrauern, fortleben. In Pandit

Dbundhiraj. dem Bibliothekar von Queen's College, besitzt Benares

l*
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einen indischen Astronomen, welcher die Resultate der europäischen

Astronomie zu verwerthen versteht.

C a 1 c u 1 1 a besitzt einen reichen Schatz von Inschriften im
Indian Museum

,

wo die Steininschriften , und in der Asiatic

Soeiet;/

,

wo die Kupfertafeln aufbewahrt werden. Viele der-

selben verdienen neu gelesen zu werden, da sie nur von Leuten

wie Babu R. Mitra veröffentlicht worden sind. Lehrreich ist ein

Besuch des Surret/ Oß'ice , in welchem Inschriften . Karten und
Zeichnungen im grossen M assstabe photozincographirt werden.

Der Raja Sourindro Mohun Tagore patronisirt, wie bekannt, die

indische Musik durch Veröffentlichungen und Concerte. Das
Sanskrit College steht unter der Leitung des Pandit Mohesh
Chander. Mit dem letzteren besuchte ich die sogenannten Tols

in Samnagar und Bhatpara, wo der Sanskrit - Unterricht ganz in

der Weise der grauen Vorzeit ausgeübt wird. Pandit Harapra-

sad in Bhatpara besitzt eine schöne Sammlung von Palmblatthand-

schriften in Bengali-Schrift. Eine Vorlesung des Mr. N. N. Ohose
über „Reforms in Hindu Society 1

’ im „Sovabazar Debating Club“

gab mir Gelegenheit
,

den anglisirten Berujali Balm kennen zu

lernen. Die sehr lebhafte Debatte bewegte sioh besonders um die

Wiederverheirathung der Wittwen. In Calcutta giebt es zwei

bengalische und ein Parsi - Theater . in welchem ,Opern“ mit Hin-

dustani-Text und indischen Melodieen aufgeführt werden; auch die

Frauenrollen sind mit Männern besetzt.

Ueber Patna, Benares, Allahabad, Lakhuau und Agra reiste ich

nuch Gwalior. Die von den Engländern garnisonirte Felsen-

festung enthält aus dem Felsen gearbeitete Kolossalfiguren von

Tirthankars, Tempel, Inschriften und Paläste. Leider hat der

muhammedanische Zelotismus die meisten Hindu - Denkmäler zer-

stört oder verstümmelt. Die am Fusse des Felsens gelegene

Stadt Lashkar ist die Residenz des Scindiah. Hier wurden die

Vorbereitungen zu dem indischen Carneval, der holi, getroffon, bei

welcher sich die Leute mit rothem Farbstoff zu bespritzen pflegen.

Das bunte Gewimmel der Bürger und Krieger zu Fuss und zu

Pferd, der Elephanten, Reitkamele und hdlock-carts verleiht dieser

echt indischen Hauptstadt ein märchenhaftes Aussehen.

Weiter fuhr ich über Dholpur und Agra nach Math ura und

von dort durch den von Pilgern und Affen erfüllten Bazar nach

Bindrabnn, einem wenig Alterthüraliches bietenden, an der Yamuna
gelegenen Wallfahrtsort. Gegenüber dem Badeplatz sonnte sich

ein grosses Krokodil auf dem Sande.

Ueber Aligarh und Delhi erreichte ich Amritsar, die Me-

tropole der merkwürdigen kriegerischen Sekte der Sikhs. Man
kann sich kaum einen schärferen Gegensatz denken, als den zwi-

schen dem dunklen, schwächlichen, schüchternen, kahlgeschorenen,

nur Schnurrhart tragenden Hindu und dem hellfarbigen, muskulösen,

trotzigen, langharigen und langbärtigeii Sikh. In dem .Goldenen

'x
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Teinpol * (darbär mihib), welcher inmitten eines Teiches angelegt

ist, liegt das heilige Buch (
gralUh sii/iib), über welchem beständig

ein Pfauenwedel bewegt wird. Kings um den Teich lagern pre-

digende und betende Sikhs.

In Lahore befindet sjch das Mausoleum des Kanjit Singh

(t 1839). Um die Urne dieses Fürsten herum sind dreizehn

andere gestellt. Sie erinnern an vier Königinnen und sieben

Sklavinnen, die sich mit ihm verbrannten, und an zwei Tauben,

die zufilllig in die Flammen des Scheiterhaufens fielen.

Am 10. Mürz 1885 erreichte ich Raval l'indi, die Eisen-

bahnstation für Kashmir. Da ich vor Einbruch des Monsuns

die Heimreise antreten wollte, war ich gezwungen, die beabsichtigte

Tour nach Kashmir. — zu welcher mir die Königliche Akademie
der Wissenschaften zu Berlin auf Verwendung des Herrn Professor

Weber 1350 Mark bewilligt hat, — in grosser Eile und bei un-

günstiger Witterung auszuführen.

Von Raval Piudi kann man den Postwagen bis nach Mari,
einer reizend gelegenen Sommerfrische, benutzen. Das Hotel und

die Strassen von Mari waren noch ganz verschneit

Die Strecke von Mari bis Bäramüla im Thale von Kashmir

legte ich, von einem Diener und drei Kulis begleitet, teils zu

Pferd teils zu Fuss in sechs Tagen zurück. In Entfernungen von

je zehn bis fünfzehn englischen Meilen sind Kuhehäuser erbaut,

die freilich auf kashmirischem Gebiet Alles zu wünschen übrig

lassen. Bis zur letzten englischen Station, Kohala, ist die Strasse

gut. dann aber um so schlechter und furchtbar abschüssig, oft in

schwindelnder Höhe über dem schäumenden Jhelum dahinführend.

Auf dem Wege nach Kampur musste ich im Dunkel der

Nacht unterhalb einer kurz vorher gefallenen Lawine am Abhang
binklettem. Vor Rampur passirte ich einen verfallenen, hinter

Rainpur einen gut erhaltenen kashmirischen Tempel. In Baramula

rettete ich mich vor der lännenden Schar der Bootleute, Kauf-

leute, Jäger, Köche und Diener, die in der „Einbruchstation“ den

,Sahibs“ ihre Dienste anzubieten pflegen, auf eines der aus Deodar

gezimmerten, mit Stroh gedeckten Boote, welche das gewöhnliche

Beförderungsmittel in dem von Kanälen durchzogenen Thale von

Kashmir bilden.

Die Fahrt bis zur Hauptstadt Sbrinag&r war trotz der frühen

Jahreszeit reich an schönen Landschaftsbildern. Besonders gross-

artig bot sich das Rund der bis zum Fuss mit jungfräulichem

Schnee bedeckten Alpen von der Mitte des grossen, von Wildenten

(
bafak) belebten Vullor-Sees dar. ln dem See wächst eine merk-

würdige Wasserpflanze (singhAdä) mit stachligen Früchten , deren

Kerne essbar sind. Während in den Bergen Nadelholzbäume

{deodär und chir) überwiegen, bringt die Ebene prächtige Platanen

(chtndr) hervor. Der Bast der kashmirischen Birke
(
bhürja) wurde

früher zu Büchern benutzt. Noch jetzt wird das bhürjnpattra
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statt des l’apiers zu Notizen und zum Einwickeln verwendet.

Kashmir producirt Rothwein (Idl aheräb), Weisswein (safed skerrib)

und Cognac (braridy). Südlich vom Himalaya wird in Mari und

Jamu Bier nach englischem Muster gebraut. In Shrinagar ver-

fertigt ein eingeborener Kaufmann kohlensaures Wasser (vü&yeti

jtänt). Rindfleisch ist in Kashmir nicht zu beschaffen, da der Maharaja

als orthodoxer Hindu das Schlachten von Rindern in seinem Reiche

verboten hat. Die Bewohner von Kashmir sind ein hellfarbiger,

schöner, klüftiger, arbeitsamer und intelligenter Menschenschlag.

Ihre Verlogenheit und Feigheit ist gewiss zum Theil auf Rech-

nung der orientalischen Missregierung zu setzen. Die Männer
kleiden sich in graue Mäntel, die Frauen in weite Beinkleider und
Aermeljacken. Jeder Brahmane trägt das yajnopavtta über der

linken Schulter. Wie im englischen Gebiet, versteht in Kashmir

Jedermann etwas Hindustani, und diese lingua franca wird viel-

leicht trotz aller gegentheiligen Bestrebungen der britischen Re-

gierung neben dem Englischen die Zukunftssprache von Indien

werden. Mit einem arabischen oder persischen Lehnwort kommt
man auch in Bombay und Calcutta weiter, als mit einem schwer-

fälligen tatsama.

Shrinagar, das ich am 19. März erreichte, liegt an beiden,

durch mehrere Holzbrücken verbundenen Ufern des Jhelum und
besteht aus mehrstöckigen Holzhäusern, deren Dach mit Gras be-

pflanzt ist. Die Strassen sind eng, holprig und schmutzig. Der
Jhelum selbst bildet die Hauptverkehrsader. Ueberragt wird die

Stadt von dem Fort Hariparvat und dem Takht-i Suleimän. welcher

auf seiner felsigen Spitze einen Hindu -Tempel trägt. Die Ufer

des nördlich von Shrinagar gelegenen
, von Wasservögeln wim-

melnden Dal-Sees sind durch schöne Gnrtenanlagen , Sbale Bägh,

Nishäde Bägh und Cheshme Shäht, geziert. In Gopekär befindet

sich die Weinpresse des Maharaja. Von der ausgedehnten Ruine
Perl Mahall geniesst man einen schönen Ueberbück des Sees und
der Stadt. In dem oberhalb Shrinagar gelegenen Harisingh Bägh
wies mir der Munshi des Maharaja eine Wohnung an. Da der

Divan Lakshmandas meiner Absicht. Handschriften zu kaufen, seine

Unterstützung versagte, musste ich die verkauflustigen Pandits im
Geheimen durch meine Bootleute herbeirufen lassen. Meine Haupt-
agenten waren Pandit Damodar, Sohn des verstorbenen Sähebräm,
Pandit Devaräm Sohn des Dayäräm , und die beiden Pan<lits Ma-
dhavachandra und Mukundaräm. Die beiden letzten zeigten sich

verhältnissmässig ehrlich und verlässlich, während die grössere

Gelehrsamkeit der beiden ersten mit entsprechender Falschheit

und Geriebenheit gepaart war. Alle Kaufverhandlungen wurden
in Sanskrit geführt. Ein junger Brahmane Namens Lambodar,
der etwas Englisch verstand, machte sich durch Beschaffung von
Münzen und Handzeichnungen und als Führer zu den Sehenswür-
digkeiten nützlich. In Folge eines von Jamu eingetroffenen Be-
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fehles des Maharaja wurden am 26. März alle Pandits
,

welche
mein Haus verliessen , von der Polizei arretirt und ihnen ihre

Handschriften abgenomroen. Ich beschwerte mich darüber brief-

lich bei dem Political Agent in Sialkot, Colonel St. John, dem ich

auf Grund eines Empfehlungsbriefes des Herrn Dr. Rost von dem
Lieutenant-Governor des Panjab empfohlen war, und trat am selben

Abend eine Bootfahrt nach Islamabad oder Auatnag an.

Der verschüttete grosse Tempel des Avantidvara in Avan-
ti pur harrt noch immer seiner Auferstehung. Ebenso würden
vielleicht systematische Ausgrabungen zwischen dem Berge Chak-
dhar und B ij b ih si ra lohnen, wo einzelne Steine alter Tempel am
Wege liegen. Die vier mit Relieftiguren versehenen Eckpfeiler einer

Moschee von Bijbihara gehörten ebenfalls ursprünglich zu einem
Hindu -Tempel. In der Nähe eines oberhalb der Stadt gelegenen

modernen Tempels unter einem chiruir liegt ein chauk, in dessen

Mitte ein Linga und Hanumat aufgestellt sind; in die Rück- und
rechte Seitenwand dieses chauk sind mehrere alte Reliefs einge-

mauert. Die «Pandits“, von denen keiner Sanskrit verstand,

verkauften mir zahlreiche Kupfermünzen (jrurane paise) des

Kanerki und der Hindu -Könige von Kashmir, sowie eine des

Azilises. Einer der Pandits bat mich um etwas Cognac «für einen

Kranken“.

Islamabad besitzt zwei heilige Fischteiche und zwei Mi-

neralquellen, welche Anatniig heissen. Die Tempel in Bhävan,

Bhumzu und Matan, welche ich zu Pferd besuchte
,
sind den Ar-

chaeologen bekannt. An zwei anderen Orten
,

die ich auf Rath
der Eingeborenen berührte . konnte ich nichts sehr Alterthüm-

liches entdecken; Achibal besitzt Teiche und eine Ruine, Ashmu-
kam eine Wallfahrtskapelle (ziyärat), unterhalb welcher eine tucid

abgehalten wurde. Nach einem Besuch des im Wasser stehenden

Tempels von Pündrethün kehrte ich am 1. April nach Shrinagar

zurück.

Dort hatte sich die Lage zu meinen Gunsten geändert. Co-

lonel St, John theilte mir telegraphisch 1 mit, dass er meinethalben

an die Kashmirischen Behörden telegraphirt habe, und die Pandits

stellten sich wieder mit Handschriften ein. Der Divan sandte

mir seinen Beamten Balakrara, um mir den Palast des Maharaja,

die Tempel und das Fort zu zeigen, und erlaubte mir, auf dem
Dal Enten zu schiessen. Was während meiner Abwesenheit von

Shrinagar vorgefallen war, geht aus einem Briefe des Pandit De-

varam hervor, den ich unverändert abdrueke.

1) Das Telegramm brauchte von Sialkot bis Shrinagar zwei Tage, da die

Leitung über den Pir Panchäl durch Schnecma&tcn unterbrochen war.

Digitized by Google



y Hultzsch, Ueber eine Sammlung ind. Handschriften u. Inschriften.
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1 1 Divan Lnkshmandas, der Gouverneur von Kashmir.

t) DayarÄm, der Vater de» Sehreiben» Devarain.

3) Dies bezieht sich auf die Zeit von Buhler s Anwesenheit in Shriuagar

i in Jahre 1875

4) Englisch })olicc.

5) Dem Sohne des Dämodar, Mahänaud, musste ich wegen ungebührlichen

Benehmens die Thür weisen, was nicht ohne günstige Wirkung auf den Vater blieb

8) Das Subjcct fohlt.
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TTTt w irrai sfflüwwn-

Leider musste ich nun an die Rückreise denken. Ein län-

gerer Aufenthalt in Shrinagar, wo ich im Ganzen nur zwei Wochen
verweilte , würde noch manchen guten Handschriftenkauf mög-
lich gemacht haben. Ob die Behauptung der Pandits, der Ma-
haraju habe alle erreichbaren Handschriften nach seiner Hauptstadt

Jamu in Sicherheit gebracht, auf Wahrheit beruht, kann ich nicht

entscheiden. Historisch wichtige Steininschriften oder Kupfertafeln

habe ich trotz fortwährender Erkundigungen nicht auftreiben

können. Ein beabsichtigter Ausflug nach Khunmoh , um die dor-

tigen Inschriften

1

zu copiren
,

scheiterte an der Ungunst der

Witterung. Eine fifararAf-Inschrift , die mir einer der Pandits in

Bijbibara, aus Furcht vor der Polizei unter seinem Mantel ver-

steckt, in mein Boot brachte, ist ein unleserliches Bruchstück.

Auf dem .Kirchhof bei Hariparvat befindet sich eine Grabschrift

in <S*tiradu-Charakteren mit dem Datum :

So ?rr n i h

Muhammad Sh/ih regierte nach Newall* von 1487 bis 1537.

Wenn man annimmt, dass der Regierungsantritt jenes Fürsten um
einige Jahre zu spät angesetzt worden ist, so erhält man für ttam-

ral HO das Jahr 1484 n. Chr. Eine astronomische Berechnung
des Wochentages (Freitag der erste der dunkeln Hälfte des tlrävana)

könnte zur Controle des von Bühler angegebenen Anfangstages

der Saptarshi-Aera dienen. 3 Von demselben Gesichtspunkt aus ist

das Datum einer /iAiir/a Handschrift, No. 88 meiner Sammlung, von

Wichtigkeit;

wrffai u ^srhrn«: <mo 11

S'aka 1570 und saptarshi 24 entsprechen beide dem Jahre

1H48 nach Chr. Der Wochentag ist Mittwoch der dreizehnte der

dunkeln Hälfte des kärttika.

Am 8. April Abends 10 Uhr verliess ich per Boot Shrinagar

und fuhr am nächsten Morgen in den reizenden See von Mänas-
b a 1 ein. Der Einfahrt gegenüber stürzt ein kleiner Wasserfall

zu beiden Seiten eines Felsens herab. Vor diesem ragt, die Spitze

des mehrfach beschriebenen Tempels aus dem See hervor. 4 Von

1) Siche Bübler's Kasmir Report, p. 5.

2) Siehe Journal As. Soc. Bengal, XXIII, 417. 422. Vgl. auch XLVIII. 1, 283.

9) Kasmir Report, p. 59 f.

4) Nur zwei Drittel des von Cowie (Journal As. Soc. Bengal, XXXV,
plate XIX) abgebildeten Theiles waren über dem Wasser sichtbar.
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dem Gipfel des östlich vom See gelegenen , weithin sichtbaren

Borges warf ich einen letzten Scheideblick auf Shrinagar, Hari-

parvat und Takht. Die Aussicht von diesem kashmirischen Rigi

auf die Ebene, die Seen, die Wasseradern und das Gebirgsrund

ist bezaubernd. In die über die Schleusse führende Brücke bei

Sambal sind zahlreiche Steine eines Hindu-Tempels eingemauert,

einige mit Relieffiguren.

Am Abend des 9. April traf ich in Bäramüla ein und

trat am folgenden Morgen mit sieben Mann Begleitung den Rück-

marsch nach Mari an. Die Strasse war durch Schneeschmelze

und Regen stark beschädigt. Zwischen Gharri und Chatter war

sie gänzlich unwegsam
, so dass wir über das Gebirge marschiren

mussten. Nach einem elenden Nachtquartier in dem einzigen

Wohnraume eines Bauernhauses hatten wir vor Chatter wieder-

holt bis zur Hüfthöhe im Bett eines Gebirgsbaches zu waten, ein

Umstand, der mich mit Bangigkeit für meine auf den Köpfen der

Kulis schwebenden Handschriften und anderen Habseligkeiten er-

füllte. Am selben Abend erreichte ich bei Hagelwetter Mari und
am folgenden Tage, dem 14. April, Raval Pin di, von wo ich

mit dem Nachtzug nach Lahore weiterfuhr.

Nach einem kurzen Aufenthalt in der reizenden . kleinen Re-

sidenz Alvar besuchte ich Jeypur. In dieser schönen, rein-

lichen Hauptstadt bewundert man die herkulischen Gestalten und
geschmackvollen Trachten der Söhne und Töchter von Iiajputana,

welche während der kühleren Nachmittagstunden zu Fuss, zu

Pferd , zu Wagen und auf bullock - carts in den ausgedehnten

„Rum Niväs Gardens“, dem schönsten Garten Indiens, dem hard
lehänd obliegen. Zu Wagen und auf Elephanten gelangt man in

den Palast von Amber, der einen schönen Ueberblick über die

Reste der alten Hauptstadt gewährt.

Von der Station Abu Road ritt ich auf den Berg A b ü und
besuchte die Jaina-Tempel von Dailvara, jene Triumphe der Mar-

mortechnik. Der auf dem Berge gelegene
,

von tiefschwarzen

Felsen umrahmte, stille See, von der untergehenden Sonne pur-

purn gefärbt und von dem orangefarbigen Himmel überwölbt, bot

einen unvergleichlichen Anblick.

Am 24. April traf ich wieder in Bombay ein. Denjenigen

Europäern, deren Gastfreundschaft ich in Indien genossen habe, rufe

ich aus der Ferne ein herzliches Wort des Dankes zu. Es sind

dies the llon. R. liest, Bombay, dem mich Herr Professor Bühler

gütigst empfohlen hatte, Mr. G. M. MacjJterson, District Judge,

Surat, Mr. E. Fulton, Acting Judge, Nasik, und Ihr. R. Jloemlc,

Calcutta. Zu besonderem Dank bin ich dem Agenten des Lloyd
in Bombay, Herrn J. Janni, für Aufbewahrung meiner Sammlungen
und Bücher bis zur Abreise verpflichtet. Auf dem Lloyddampfer

„Medusa“ verliess ich Indien am 2. Mai 1885 und erreichte Triest

am 24. desselben Monats.
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I. Handschriften.

Zur genauen Durchsicht meiner Sammlung von Handschriften

hat mir bisher die Zeit gefehlt. Das folgende Verzeichniss ist

daher nur als ein vorläufiges zu betrachten. Dass in der Sammlung,
namentlich in der Abtheilung Jyotislia, sich manches Werthlose

befindet, liegt daran, dass ich einen Theil der Handschriften in

grösseren Partieen erworben habe, ln Bezug auf die Jaina-Hand-

schriften bemerke ich, dass bei einigen derselben die Jahreszahl

aus der Vorlage abgeschrieben zu sein scheint.

I. Veda.
*

1. Aranyagäna. 103 Bl. sam. 1827.

2. Asvaläyana Gphyastitra. 47 Bl. sak. 1666.

3. Asvaläyana[srauta]sütravptti. Verf. Näräyana. Bl. 53— 152.

sam. 1798. Erstes Drittel fehlt.

4. Utsaijanopäkarmaprayoga. 16 Bl. sam. 1808.

5. Utsaijanopäkarmaprayoga. 9 Bl. sain. 1833.

6 a. Kaivalyopanishad. (Atharvanavede.)

6 b. Kaivalyopanishaddipik». 9 Bl.

7. Gyihyasütra. [Päraskara.J 15 Bl. Reicht bis II, 11, 1.

8. Grihyasütrapaddhati. 21 Bl. sam. 1789.

9. Gopicbandanopanishad. (Atharvavede.) 4 Bl. sak. 1672.

10.

Charanavyüha. 3 Bl. sam. 1818. sak. 1683.

lla. Taittiriyabrähmana I. 105 Bl. [sain.J 1707, visvavasu.
llb. Taittiriyabrähmana II. 115 Bl.

12. Taittiriyopanishadbhäshya. Verf. Säyanächärya. 168 Bl.

13. Päginiyasikshä. 8 Bl.

14. Pärvaiiasräddhapaddhnti. (Asvaläyana.) 30 Bl. sam. 1876,

sak. 1741.

15. Pärvanasräddhaprayoga. 9 Bl.

16. Baudhäyana Dharmasästra. 33 Bl.

17. Maiidalabrähmana. 11 Bl.

18. Yajflopafvitapaddhati?]. 13 Bl.

19. Yäjnavalkyasikshä. 14 Bl. Kasmiri Nägari.

20 a. Väjasaneyasamhitä I—XX. 130 Bl. sam. 1659.

20 b. Väjasaneyasamhitä XXI— XL. 79 Bl. Datum verwischt,

21. Väjasaneyasamhitä I— XX. 168 Bl. sam. 1815, sak. 1680.

22. Väjasaneyapadasamhitä. 221 Bl. sam. 1656. sak. 1521.

23. Vifvahakarman?]. 43 Bl.

24. Sräddhakalpasütra. Verf. Kätyäyana. 5 Bl.

II. P u r ä n a.

25. Agastyasamhitä. 71 Bl. sam. 1701.

26. Adhyätmarämäyana. 176 Bl. sam. 1889.

27. Apämärjanastotra. (Karmavipäke.) 8 Bl. sam. 1704.
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28. Utpaläranyamähätmya. (Brshmasainhitäyäm.l Bl. 1. 2. 15— 17.

28— 71. Unvollständig.

29 a. Kästkhanda. (Skandapuräne.)

29 b. Käsikhanjutikä. Verf. Rämänanda. 41:]. 251 Bl. Die erste

Hälfte ist im Jahre vi Jamba datirt.

30. Gangämähätmyäni. (2 aus dem Mahäbhäruta, 5 aus Puränus.)

26 Bl. Unvollständig.

31 a. tiajendramoksha.

31b. Saptasloki. (Bhägavate.) 13 Bl.

32. Gayämäbätmya. (Väyupuräne.) Bl. 1.5— 19.21— 27.30—33.

41.

42. sam. 1796, sak. 1660. Unvollständig.

33. Garucjapuräna. 81 Bl. Von 105—273 paginirt; unvollständig.

34. Tadägavidhi. (Matsyapuräne.) 17 Bl. sam. ,1842, sak. 1707.

35. Tirthasamgraha. Verf. Sähebräm. 29 Bl. Säradä.

36 a. Devimähätmya. (Märkandeyapuräne.)

36 b. Saptasatlvyäkhyäna. Verf. Nägojibhatt». 82 Bl. sam. 1895.

37. Devyäh Kavacham, Argalnstuti und Kilaka. 8 Bl.

38. Näsiketopäkhyäna. 22 Bl. sam. 1885.

39. Padmapuräna. Bl. 2 — 32. 34— 152. Unvollständig.

40. Bhägavatapuräna. 193. 231 Bl. sam. 18. Säradä. Bhiirja.

Anfang beschädigt.

41. Bhägavatasatndarbha. 22. 13 Bl. Skandba I. II.

42. Mäghamühütmya. (Väyupuräne.) 106 Bl. sak. 1799.

43. Ramäsvamedha. (Padmapuräne.) 231 Bl. sam. 1853.

44 Lakshminvisiinhakavacha. (Prahläda.) 4 Bl.

45. Lalitäsahasranäman. (Brahmändapuräne.) 56 Bl. Blatt 9 fehlt.

46 a. Vishnusahasranäman. (Säntiparvani.)

46 b. Vishnusahasranämavivpti. Verf. Samkarächäryu. 84 Bl.

sam. 1809.

47. Vishnusahasranämabhäshya. Verf. Samkarächärya. 44 Bl.

Von 2 —53 paginirt
;
unvollständig.

48. isivapuräna. Bl. 1—92. 30—147.

IH. Kavya.

49 a. Aparädhasundarastotra. Verf. Samkarächärya.

49 b. Aparädhasundarastotratikä. 7 Bl. sam. 1894, sak. 1759.

50. Amanisatakani satikam. 7 Bl. Strophe 1— 43.

51a. Anandalahari.

51b. Anandalaharitikä. Verf. Gaurikänta. Bl. 1. 6— 48. Unvoll-

ständig.

52. Karnämritastotra. Verf. Liläsuka Bilvamangala. 13 Bl.

53 a. Kirätärjuniya. Verf. Jlhäravi.

53 b. Kirätäijuniyatikä. Verf. Jonaräju. Bl. 5— 157. Säradä.

Bhüija. Anfang fehlt.

54. Kumärasambhava Verf. Kälidäsa. 117 Bl. Sai'ga I—VIII.
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55. Kumärasaipbhava. Verf. Kälidäsa. 62 Bl. I—VII. Blatt

58, 59 fehlen.

56 a. Kumärasainbhava. Verf. Kälidäsa.

56 b. Kumärasambhaviivivriti. Verf. Vallabhadeva. 39 Bl. Säradä.

I—VII.

57. Khandaprasasti. 7 Bl. Blatt 6 fehlt.

58. Gangälahari. Verf. Jagannätha. 11 Bl. sam. 1856.

59a. Gangälahari. Verf. Jagannätha.

59 b. Gangälaharitikä. Verf, Dalapatiräma. Bl. 1— 4. 6— 12. 27
— 29. sam. 1896, sak. 1761. Unvollständig.

60 a. Gitagovinda. Verf. Jayadeva.

60 b. Gitagovindatikä. Verf. Näräyana. 73 Bl. sam. 1705.

61. Gbntakarparakävyain satikam. Bl. 1— 3. 5— 8. 10— 14. sam.

1726. Unvollständig.

62. Chittasarptoshatrirpsikä. Verf. Nügadeva. 5 Bl. Säradä.

Blatt 1 fehlt.

63. Darpadalana. Verf. Kshemendra Vyäsadäsa. 19 Bl. &äradä.

64. Nalachampü. Verf. Trivikrama. Bl. 293— 399. Säradä. Bhürja.

65. Nalachampü. Verf. Trivikrama. 73B1. Bricht in uchchhväsaVab.
66. Naishadhiyacbarita. Verf. Sriharsha. 62 Bl. Bengali. Täla.

Unvollständig.

67 a. Naishadhiyacharita. Verf. Sriharsha.

67 b. Naishadhiyacharitatiksi. Verf. Narahari. 405 Bl. Säradä.

Unvollständig.

68. Bilvamangala. Verf. Bilvamangala. Bl. 23 — 28. &äradä.

Bhürja. Nur Schluss.

69. Bhäminiviläsa. Verf. Jagannätha. 10 Bl. sam. 1878.

70. Mahimnahstotrara satikam. 9 Bl.

71. Mahimnahstotram satikam. 17 Bl. sam. 1842.

72. Meghudüta. Verf. Kälidäsa. 15 Bl.

73 a. Meghadüta. Verf. Kälidäsa.

73 b. Meghadütatikä Kathambhüti. 31 Bl. sam. 1909,

74 a. Meghadüta. Verf. Kälidäsa.

74 b. Meghadütavivpiti. Verf. Vallabhadeva Paramätmachihna.

23 Bl. Säradä.

75. Meghadütatikä. 30 Bl.

76. Meghadütapaftjikä. Verf. Lakshminiväsa. 41 Bl. Schluss fehlt

77. Meghadütavivarana. 19. Bl.

78. MeghadütAvachüri. 23 Bl. Am Rande Noten aus Lakshminiväsa’

s

Paüjikä.

79. MeghadütAvachüri. 12 Bl.

80. Raghuvamsa. Verf. Kälidäsa. 112 Bl. sam. 1726.

81. Räjanitisästra. Verf. Chänikya. 115 Bl. Säradä. Blatt 1,

109 fehlen.

82. Rämaktishnakävyain satikam. Verf. Sütya. 17 Bl.

83. Vidagdhamukhaman4ana. Verf. Dharmadäsa. 40 Bl.
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84. SisupAlavadha. Verf. Magha. 144 Bl. sam. 1530. Die ersten

15 Blätter mit Glossen.

85 a. SisupAlavadba. Verf. MAgha.

85 b. SisupAlavadhasAratikA. Verf. Vallabhadeva ParamArthachihna.

266 Bl. sapt. 4722. SAradA.

86 a. SisupAlavadha. Verf. Magha.

86 b. SisupAlavadhasAratikA. Verf. Vallabhadeva. BL 1— 5. 42.

106—136. 167-218. 1—22. 25-50. Unvollständig.

87. SpingArasata.
[
Bhartpibari.

|
10 Bl.

88 a. Srikanthacharita. Verf. Matikhaka.

88b. Srikantbacharitatika. Verf. JonarAja. Bl. 157— 361. sam.

24, sak. 1570. SAradA. Bbürja.

89. Sapta.sati. Verf. GovardhanAcliArya. 78 Bl. sam. 1908.

90. Süryaxata. 9 Bl. Blatt 1 fehlt.

IV. Nataka.

91. Anargharugliava. Verf. Murari. 107 Bl. SAradA.

92. Anargharaghava. Verf. Murari. 19 Bl Act V—VII.

93. Abhijüanasakuntala. Verf. KAlidAsa. Bl. 44—49. sam. 52.

SAradA. Bbürja. Nur Schluss.

94. AbhijüAnasakuntala. Verf. KAlidAsa. Bl. 53— 114. SAradA.

95. UttararAmacharita. Verf. Bhavabhüti. Bl. 216— 277. 6Arad A.

Bhürjn.

96. TApasavatsarAja. Verf. MAtraraja Anaiigaharsha. Bl. 65—95.

isAradA. Anfang und Ende fehlt.

97. NAgAuandana. Verf. Sriharshadeva. 47 Bl. SAradA.

98. PrachandapAndava oder BAlabhArata. Verf. RAjasekhara. 17

Bl. SAradA.

99. Prabodhachandrodaya. Verf. Kpisbnamisra. 46 Bl. SAradA.

100. BAlarAmAyana. Verf. RAjasekhara. Bl. 10—112. 114—216.

SAradA. Bbürja. Anfang fehlt.

101. BAlarAmAyana. Verf. RAjasekhara. 127 Bl. SAradA. Schluss fehlt.

102. MahAnAtaka. Verf Hanumat. 51 Bl. SAradA.

103. MahAnAtaka. Verf. Hanumat. 20 Bl. SAradA. Act I—V.

104 a. HanumannAtaka. Verf. Hanumat.

104 b. HanumannAtakadipikA. Verf. MohanadAsa. 20 Bl. Reicht

bis Act III, Strophe 21.

105. MAlatimAdhava. Verf. Bhavabhüti. 53 Bl. SAradA.

106. RatnAvali. Verf. Sriharsha. Bl. 36— 70. SAradA.

107. Vikramorvast. Verf KalidAsa. 36 Bl. sam. 71. SAradA.

108. VidagdhamAdhava. Verf. Rüpa. 67 Bl. sam. 69. .SAradA.

109. VeijtsaiphAra. Verf. NArAyana. 55 Bl. sam. 71. SAradA.

110. SrikpishriabhaktichandrikA. Verf. Anandadeva. 16 Bl. SAradA.

V. Kathä.

111. Paflchatantra. Verf. Vishnusarman. 144 Bl. sam. 1806.

112. MAdhavAnalakAmakandalAkathA. Bl. 277— 293. SAradA. lihürja.
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113. YAsavadatta. Verf. Subandhn. 57 Bl. SAradA.

114. YnitAlapaficbavitpsatikA. Verf. SivadAsa. 11 Bl. sam. 1544.

115. YaitAlapanchaviipsatikA. Verf. Sivadüsa. 79 Bl. sam. 1782.

Blatt 1 fehlt.

110. SirphAsanadvAtriipsatkathAnaka. 9 Bl. sam. 1711.

117. Hitopadesa. Bl. 5— 57. 59. SAradA. Bhüija. I, 17—III, 108,

ein Fragment aus der Vorrede und 2 Blätter aus IV.

VI. Chroniken.

118. Bhojaprabandha Verf. Ballala. 92 Bl.

119. RAjataraipgipt. Verf. Kalhana. 64 Bl. SAradA. VII. VIII.

Unvollständig.

120. Rajataramgini. Verf. Kalhana. 188 Bl. SAradA. IV— VIII.

Unvollständig.

121. RAjataraipginisAra. Verf. SAhebrAm. 178 Bl. SAradA.

122. Tabelle der Könige von Kasmir. Verf. SAhebrAm. 1 Rolle.

SäradA.

123. Harshacharita. Verf. BApa. Bl. 3— 205. SAradA. Anfang fehlt.

VII. V y A k a r a p a.

124. [KAtantra.
|

6 Bl. ÄkhyAte sütratah saptamah pAdali.

125. DhAtupAtha. 16 Bl. sam. 1777.

126. DhAtupAfhah satiknh. Verf. Harshaktrti. 50 Bl.

127. SArasvatiya Dhätupathn. Verf. Harshakirti. 15 Bl. Mit

Glossen. Unvollendet.

128. PApiniyaparibhAshAlj. Verf. Sripadavyacji. 3 Bl.

129. PrakriyAkaumudi. Verf. RAmaclmndra. 106 Bl.

130. PrabodhachandrikA. Verf. Vaijaladeva. 23 Bl. sam. 32.

SAradA.

131. PrabodhachandrikA. Verf. Vaijaladeva. 75 Bl.

132. Praudhamanorama. Verf. Bhattojidikshita. Bl. 18— 97. 45.

45. 15. sam. 1725. Anfang fehlt

133. LaghubhüshanakAnti. 172 Bl. sam. 1868. Blatt 1, 2.

5 fehlen.

134. Laghusabdaratna. Verf. Haridikshita. 21 Bl. sam. 1847.

panchasamdhiprakarana.

135. Lagbusabdendusekhara. Verf. NAgesa. 201 Bl. Unvollständig.

136. LingAnusAsanavivarapoddhAra. 21 Bl. sam. 1515.

137. SabdAnusAsanavpitti. 63 Bl. 1, 1— III, 2. Mit 2 Bildern.

138 a. SabdAnusAsanavj-itti. Bl. 1—47. V, 1 — VII, 4.

138 b. NyAyavpitti. Bl. 47—50.

139. NyAyavpitti. 3 Bl. Mit Glossen.

140. SishyahitAnyAsa. Verf. Ugrabhilti. 144 Bl. SAradA. Un-

vollständig.
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141. SArasvati Prakrivä. Verf. Anubhütisvartipa. 71. 67 Bl. sam.

1574. I. II. Mit 2 Bildern und ausführlichem Randcommentar.
142. SArasvati Prakriya. Verf. Anubbütisvarüpa. 15 Bl. sam.

1761. II. m.
143. SArasvatadipikA. Verf. Chandrakirti. 134 Bl. sam. 1664.

144. SArasvatadipikA. Verf. Chandrakirti. 175 Bl. sam. 1666.

Blatt 169—174 fehlen.

Vin. Rosa.

145 a. AnekArthasaipgraba. Verf. Hemachandra.

145 b. Anekurthasesha. Verf. Hemachandra. 103 Bl. Mit Commentar.
146 a. AbhidhAnachintAmani. Verf. Hemachandra.

146 b. ^eshasaipgrahasäroddhAra. Verf.Hemachandra. 44 Bl. sam.1620.

147. §eshasaipgrahasAroddhAra. Verf. Hemachandra. 4 Bl. sam. 1453.

148. Abhidh&nachintainani. Verf. Hemachandra. 67 Bl. sam. 1660.

149. AbhidhänachintAmanilikä. Verf.Hemachandra. 279 Bl. Bricht

in der Erklärung der seshas des 6. kända ab.

150. EkAksbarakosa. 3 Bl.

151. EkaksharnnAmamala. Verf. Amara. 1 Bl. sam. 1453.

152. EkAksharanamamAlA. Verf. Vararuchi. 2 Bl.

153. EkAksharanamamAlA. 2 Bl.

154. Dhanamjaya. 19 Bl. sam. 1702.

155. Dhanamjnya. 2 Bl. II.

156. NAmaliiigAnusAsano. Verf. Amarasiinha, Bl. 21-178. SAradA.

Bhüija. I. 6, 20— III. 5, 40. Mit zahlreichen Glossen.

157. NAmaliiigAnusAsana. Verf. Amarasiinha. Bl. 4—82. SAradä.

Bhürja. I, 1, 18—11, 9, 95.

158. NAmaliiigAnusAsana. Verf. Amarasiipha. Bl. 1 — 32.36.39 — 183.

Datum verwischt.

159. NAmalingAnusasana. Verf. Amarasiipha. 151. 60 Bl. sam.

1889. II. III. Mit Glossen.

160. AmaratikA. [Kshirasvamin.) 49 Bl. I, 1, 1 — 7, 33.

161. AmnratikA. [BhAnudikshita.] 300 Bl. II, 1, 1—9, 88.

162. AmaratikA. Verf. BhAnudikshita. 67 Bl. sam. 1849. I.

163. AmarafikA. [BhAnudikshita.] 11 Bl. I, 1, 1— 27.

164. BijakosoddhAra. Verf. Dakshinamürti (sie). 3 Bl.

165. MAtfikAnighanta. Verf. MnhidAsa. 5 Bl. sam. 1881.

166. Medini. 108 Bl.

167. Aabdabhedanirdesa. 4 Bl.

IX. AlarukAra und Chhandas.

168. AbhidhävrittamÄtrika. Verf. Mukulabhatt». 5 Bl. Vikr. 1938.

SAradA.

169. AlainkArabudhasägara. Verf. YAkübsbAniji. 46 Bl. sam.

1828. BhAshA. \

Digilized by Google



Hultzsch, lieber eine Sammlung hui. Handschriften u. Inschriften. ] 7

170. Alaipkäraratnäkara. Verf. Sobhäkaresvaramitra. Bl. 49— 156.

Säradä. Hhürja.

171. Alamkärodäharana. Verf. Jayadratba. 151 Bl. sani. 44. Säradä.

172. Kävyaprakäsa. Verf. Mannna|uka und Alaka. Bl. 2— 18. 15

—

168. Säradä (mit Ausnahme von 14 Blättern.) Mit zahl-

reichen Glossen.

173. Kavynprakäsajikä. 114 Bl. sak. 1490. Bengali. Täla.

174. Kävyaprakäsasamketa. Verf. Ruchaka. Bl. 29—48. Sarada.

Bhürja.

175. Kuvalayänanda. Verf. Appadikshitn. 56 Bl. sani. 22. Säradä.

176. Cbhandomuktävali. Verf. Sanibhiiräma. Bl. 6— 13. sam. 1844.

Anfang fehlt.

177. Präkj-itachchhandahkosa. 3 Bl.

178. Rasataramgini. Verf. Bhanudatta. 69 Bl. sam. 1882.

179. Vpttaratnäkara. Verf. Kedära. 4 Bl. Mit Glossen.

180. Vpittaratnäkaratlkä. Verf. Chintämani. 52 Bl. sam. 30. Säradä.

181. Vrittaratnfikaravpitti. Verf. Soma. 18 Bl. sam. 1642.

182 a. Srutabodha. Verf. Kälidäsa.

182b. Srutabodhaprabodhini. Verf. Väsudeva. 7 Bl. Kasmiri

Nägari.

X. Dbarma.
A. Allgemeine Werke.

183. Achäratilaka. Verf. Gangädhara. 11 Bl.

184. Ächärädarsa. Verf. Sridatta. 26 Bl. sam. 1858.

185. Dänachandrikä. Verf. Diväkara. 54 Bl. sam. 1892. Blatt

1 fehlt.

186. Madanapärijäta. 286 Bl. sam. 95. Säradä. Bhürja.

187. Manusmjiti. 124 Bl. sam. 32. Säradä.

188. Manusmriti. 129 Bl. sam. 1700.

189a. Manusmpitidharmäh. (Excerpte aus Manu.) Bl. 1— 14.

189b. Strophen aus anderen Werken. Bl. 14—23. Säradä.

190a. Mitäksharä 1. II. Verf. Vijfiänesvara. 79. 112 Bl. sam.

1939. Säradä.

190b. Mitäksharä III. Verf. Vijfiänesvara. 157 Bl. Dazu 2 Blätter

Index in Säradä.

191. Mitäksharä II. Verf. Vijfiänesvara. Bl. 6— 150. Strophe 4 — 1 13.

192 a. Mitäksharä II. Verf. Vijnänesvara. 156 Bl. sam. 1665.

192 b. Mitäksharä III. Verf. Vijfiänesvara 189 Bl. Reicht bis 328.

193. Vedavyäsiya Dharmasästra. 14 Bl. Unvollendet.

B. Cerc moni eil.

194. Abhyudayikasräddhapaddhati. 9 Bl. sam. 1840, sak. 1705.

195. Ahnika. Bl. 4—25. 28—45. Unvollständig.

196. Karmakänijn. 16. 17. 217 Bl. Säradä. Bhürja.

197. Kätyäyani Säntih. 4 Bl. sam. 1872.

XL. Bd 2
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198. Knlanirnayadipikävivarana. Verf. Npsimha. 98 Bl. sain. 1652.

199. Kpshnnrädhanasnmksbepapnddbati. 9 ßl.

200. Tirthakalpalatä. Verf. Gokuladeva. 6. 9 Bl. sam. 1802.

Gayävidhi.

201. Triipsachchhlok! und Dasasloki. 10 Bl. Ueber äsaucha.

Mit Glossen.

202. Tristhaltsetu. Verf. Bhattojidikshita. 15 Bl. sam. 1732.

203. Navagrahamakha. 16 Bl.

204. Pitpsarphita. 10 Bl. sam. 1883, Äak. 1748.

205. Pratishlhämayükha. Verf. Nilakanlha. 25 Bl.

206. Prayogaratna. Verf. Näräyanabbatta. 60 Bl. Unvollendet.

207. Prayogaratna. Verf. Npsimha. 189 Bl. Unvollständig.

208. Präyaschittanirnaya. 19 Bl. Unvollendet.

209. Bhagavadbhaktiviläsa. Bl. 501— 564. Fragment.

210. Mädhavi Santi^. Verf. Mädhava. 32 Bl. sam. 1876.

211. Ratn&kura. Verf. Rämaprasäda. 47 Bl. sam. 1905.

212. Vägdänaprayoga. 5 Bl.

213. Västusäntipaddhati. 12 Bl. sam. 1923, sak. 1789.

214. Vidhänapärijuta. 6 Bl. Dhanishthämaranasanti.

215. Sräddhadväsaptatikäläb etc. Bl. 28 und 29. Ssäradä. Blniijn.

216. £räddhapaddhati. 8 Bl. sam. 1771.

217. Sräddhaprayoga. 10 Bl. sam. 1897.

218. Öräddhaviveka. Verf. Rudradhara. 53 Bl. Unvollendet.

219. Sagrabavinäyakasnnti. (Sämavedänusärini.) 9 Bl.

220. Saipkshiptaräinäyanapätbaprayoga. 5 Bl.

221. Savvadevapratishtbäkramavidhi. 6 Bl. sam. 1824, sak. 1689.

222. Säragräha. 96 Bl. Unvollständig.

XI. Yoga.

223. Gherai.njasaiphitä. 10 Bl.

224. Hafhapradipikä. Verf. Svätmäräma. 20 Bl.

XII. Mimämsä.

225. Pürvamimäipsärthasamgraha. Verf. Laugäkshibbäskara. 18 Bl.

XIII. Vedanta.

226 a. Ashjävakra.

226 b. Asbtävakratikä. Verf. Visvesvara. 54 Bl.

227. Upadesasähasri. Verf. Sarpkarächärya. 21 Bl. sam. 1693,

sak. 1558.

228. Upadesasähasritikä. Verf. Rämatirtha. Bl. 104— 142.

229. Jilänadipaku. (Hnriharasamväda.) 4 Bl. Vgl. Hall, Index, p. 126.

230 a. I’aAchadasi. Verf. Bhäratitirtha und Vidyarapya.
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230 b. Paüchadasitikä. Verf. Rämakj-ishna. 114 Bl. sam. 1886.

231. PafichikaranapaiSchaprakarani. 17 Bl. sam. 1899, sak. 1764.

232. Paiichikaranavärttika. Verf. Suresvarächärya. 7 Bl.

233. Panditakarabhindipäla. Verf. Purusbottama. 35 Bl. sam.

1882.

234. Prapaiichamithyätvanumänakhandanavivarana. Verf. Javatirtha.

9 Bl.

235. Prasnävali. Verf. Yadubharata. 12 Bl.

236. Bhagavadgitägüdhärtkadipikä. [Madhusüdanasarasvati.] 154 Bl.

Von 45 bis 425 paginirt; unvollständig.

237. Bhagavadgitäbhäshya. Verf. Saipkarächärya. Bl. 71— 101. 111
— 161. 176—214. Unvollständig.

238. Bhagavadgitävivarana Sarvatobhadra. Verf. Räma. Bl. 3—72.

Säradä. Bhürja. Bricht im Anfang des VI. adhyäya ab.

239 a. Bbagavadbhaktiratnävali. Verf. Vishnupuri.

239 b. Bhagavadbhaktiratnävali[ikä. 54 Bl. sam. 1806, sak. 1671.

240. Bbämati. Verf. Vächaspatimisra. 126. 71. 68. 24 Bl.

241. Mahärümäyana. ca. 400 Bl. Säradä. Bhüija. Nirvänapra-

karana.

242. Yogaväsishthasäravivarana. Verf. Pürnänanda. 46 Bl. sam.

1854, sak. 1719. Colorirt.

243. Yogaväsishthasäravivarana. Verf. Mahidhara. 30 Bl. sam.

1839, sak. 1704.

244. Vedäntaparibhäshä. Verf. Dharmaräjadikshita. 48 131.

245. Vedäntasära. [Sadänanda.] 12 Bl.

246. Saipnyäsagrahanapaddhati. Bl. 1. 2. 5 — 12. 15— 18. Un-
vollständig.

247. Saptasütra. Verf. Samkarächärya. 12 Bl.

248. Siddhäntabindu. Verf. Madhusüdanasarasvati. 43 Bl. sam.

1807.

249. Svatmasamvittyupadesaprakarana. 13 Bl. Reicht bis VIII, 1.

250. Hastämalakatikä.. Verf. Samkarächärya. 8 Bl.

XIV. Nyäya und Vaiseshika.

251. Akhyätavädärtha. Verf. Siromaiti. 5 Bl.

252. Akhyätaväda[tikä], 27 Bl.

253. Akhyätavädadipikä. Verf. Raghudeva. 17 Bl.

254. Kiranävali. Verf. Udayanächäryn. 59 Bl. Fragmente.

255. Khandanakhundakhädya. Verf. Sriharsha. 84 Bl. La. sam. 375

(= 1481 n. Chr.) Bengali. Tüla.

256. Tarkabhäshä. Verf. Kesavamisra. 15 Bl. \'ikr. 1613.

257. Tarkasaingrahadipikäprakäsa. 11 Bl. Anumänaparichchheda.

258. Tarkämj-ita. Verf. Jagadisa. 10 Bl.

259. Dravyapadärtha. 1 1 Bl. Blatt 1 fehlt.

260. Nanväda. Verf. Siromani. 2 Bl.

261. Nailvädatippani. Verf. Raghudeva. 21 Bl.

2
*
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262. NyAyasiddhAntamanjari. Verf. BbattAcharyachüdAmani. 40 Hl.

sam. 1870. sak. 1735.

263. NyAyasiddhAntainaßjaridipikA. Verf. Srikantlia. 8. 58 Hl.

upamAna- und anumAna-parichchheda.

264. Bhäshäparichchheda. Verf. VisvanAtha Paiichanana. 9 Bl.

sam. 1888.

265. SiddhAntamuktAvali. Verf. SiddhAntapanchAnana. 70 Hl.

266. MuktavalitikA. Verf. MahAdeva. 61 Bl.

267. MuktAvaliprakAsa. Verf. Dinakara. Bl. 60— 183. sam. 1849.

268. MuktAvalivvAptivAdadipika. Verf. SudAsiva. 14 Bl.

269. VidhisvanlpavadArtha. Verf. Gadädhara. 16 Bl. sam. 1854.

270. VigishfavaisishtyabodhaviehAra. Verf. Raghudeva. 22 Bl.

271. VishayatAvAda. Verf. Haghudeva. 19 Bl.

272. VishayatAvichAra. Verf. GadAdhara. 18 Bl.

273. VvutpattivAda. 254 Bl.

274 a. SabdasaktiprakAsikA. Verf. Jagadisa. 19 Bl. Nur Anfang.

274b. SabdasaktiprakAsikA. Verf. Jagadisa. 154 Bl. Blatt 2—

9

fehlen.

275. SamAsavAda. 9 Bl. sam. 1840.

276. SAinagrivAda. Verf. Raghudeva. 18 Bl.

XV. Jyotisha.

277. AdhyatmikAsütra, Yashtilakshana und AügavidyA. 3 Bl.

278. Arambhasiddhi. 3 Bl.

279. Arambhasiddhi. Verf. Udayaprabhasüri. 20 Bl.

280. GrahabhAvaprakAsa oder Bhuvanadipaka. Verf. Padmapra-

bhasüri. 11 Bl. sam. 1724. Mit Glossen.

281 a. GrahabhAvaprakAsa oder Bhuvanadipaka. Verf. Padmapra-

bhasüri.

281b. Avachüri dazu. 71 Bl.

282. ChandesvaraprasnavidyA. Verf. DevAchArva. 63 Bl. Un-

vollständig.

283 a. ChamatkArachintAmani. Verf. N&rAyona.

283 b. CbamatkArachintAmaiiitikA. Verf. Dharmesvara. 62 BI. sam.

1897.

284. JanmapaddhatiprakAsa. Verf. Divakara. 12 Bl. sam. 1707.

285 a. JAtakapaddhati. Verf. Kesava.

285 b. JAtakapaddlmtvudAharana. Verf. VisvanAtha. 41 Bl. sain.

1905, sak. 1770.

286. JAtakAbharana. Verf. DhundhirAja. 136 Bl. sam. 1774.

Mit 2 Vignetten.

287 a. JAtakAlarpkAra. Verf. Ganesa.

287 b. JAtakAlainkArat ikA . Verf. Haribhanu &ukla. 34 Bl. sam. 1900.

288. JyotiljsArajAtaka. 12 Bl. sam. 1897, sak. 1762.

289. JyotisliaratnamAlA. Verf. Sriputibliatta. 59 Bl. sam. 1667.

290. JyotisharatnamAlA. Verf. Aripatibhatfa. 51 Bl.
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291. Jyotishyakaumudi (prasnaprakaraiia.) Verf. Nilakaijtha. 22 Bl.

sam. 1869. sak. 1784.

292. Jyotishyakaumudi (prasnaprakaraiia). Verf. Nilakantha. 26 Bl.

sam. 1882.

293. Täjika Padmakosa. 11 Bl. sam. 1894.

294. Tiyika Padmakosa. 18 Bl. sam. 1897.

295 Turiyayantra. 7 Bl.

296. Trikälaj ftänäksharachintämuij i
.

(Ssiva.) 24 Bl. sam. 1905,

sak. 1770.

297. Narapatijayacharyä (svarodaya). Bl. 1— 13. 16—24. 26—29.
sam. 1873. Unvollständig.

298. Narapatijayacharyä (svarodaya.) 25 Bl. Unvollständig.

299. Pafichasvaranirnaya. Verf. Prajäpatidäsa. 9 Bl. sam. 1856.

300. Pallivichära und Pallisarafayoh säntih. 4 Bl. sam. 1895.

301. Pavanavijaya Svarasästra. 10 Bl. (sam.] 1885. prathamakalpa.

302. Prasnatantra Ramalasästra. Verf. Chintämani. Bl. 10— 45.

Tantra I.

303. Prasnapradipa. Verf. Käsinätha. 9 Bl.

304. Prasnavaishnava. Verf. Näräyafyadäsasiddha. 91 Bl. Siehe

Vaishnavasästra.

305. Prasnasära. Verf. Govinda. 13 Bl. sam. 1910, sak. 1775.

306. Bj-ihajjätaka. Vert. Varähamihira. 56 Bl. Vikr. 1846.

307. Bfihajjätaka. Verf. Varähamihira. 44 Bl. sam. 1894.

308 a. Bphajjutaka. Verf. Varähamihira.

308 b. Bj-ihajjätakavivpti. Verf. Bhattotpala. 77 Bl. I—V.

309. Brahinatulya Karanakutühala. Verf. Bhäskara. 14 Bl. sam. 1766.

310. Bhävaphala. 27 Bl.

311. Bhäsvatikarana. Verf. fsatänanda. 7 Bl.

312. Bhäsvatichakrarasmyudäharana. Verf. Rämaki'ishna. 10 Bl.

313. Bhäsvati(ippana. 17 Bl. sam. 1874, sak. 1739.

314. iluhürtagaijapati. Verf. Gaijapati. 100 Bl. sam. 1851,

sak. 1716.

315. Muhürtaganapati. Verf Ganapati. 117 Bl. sam. 1897.

316. Muhürtadarpann. Verf. Lälamaqi. 34 Bl. sam. 1843.

317. Muhürtamafljarl. Verf. Harinäräyana. 20 Bl. Unvollendet.

318. Muhürtävalil.i satikä. 10 Bl.

319. Megharaälä. (Garga.) 31 Bl. [sam.] 1894.

320 a. Yantrachintämaiji. Verf Chakradhara.

320 b. Yantrachintämani(ikä. Verf. Räma. 21 Bl.

321. Yoginidasävichära. 11 Bl. sam. 1898.

322. Ramalapaddhati. Verf. Räma. 9 Bl. sam. 1792.

323. Ramalasära. Vert Sripati. 22 Bl. sam. 1822.

324. Ramalasära. Verf. Sripati. 8 Bl.

325. Rämavinodadipikä. Verf. Visvanätha. 34 Bl. sam. 1867,

sak. 1732.

326 a. Laghujätaka. Verf Varähamihira.

326 b. Laghujätakatikä. Verf. Bhattotpala. 31 Bl. sam. 1871.
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327. Varshatantra. Verf. Nilakanfha. 42 Bl.

328. Varshapbala. Verf. Nilakanjha. Bl. 1—12. 17 — 45. sam.

1890. Unvollständig.

329. Vasantaräjasäkuna. Verf. Vasantaräja. 65 Bl. Reicht bis

XIX, 3, i.

330. Vijayakalpalatä. Verf. Chakrapäni. 17 Bl.

331. Vaishnavasästra. Verf. Näräynnadäsasiddha. 73 Bl. sam.

1799. Siehe Prasnavaishnava.

332. Sakunaparikshä Iiamalaprusna. Verf. GautamAchärya. 7 Bl.

sam. 1918, sak. 1783. Bhäshä.

333. Slghrabodha. Verf. Käsinätha. 118 Bl. sam. 1813(?). Kas-

miri Nägari.

334

a. Sbatpafichäsikä. Verf. Pfithuyasas.

334 b. Shatpanchäsikätikä. 6 Bl.

335 a. Shatpanchäsikä. \
T
erf. Pyithuyasas.

335 b. ShatpailchAsikävachüri. 16 BL
336 a. Shatpanchäsikä. Verf. Pyithuyasas.

336

b. Shatpafichäsikävfitti. Verf. Bhaltotpala. 9 Bl.

337. Sämudrika. 17 Bl. sam. 1913, sak. 1777.

338. Süryasiddhänta. 23 Bl. sam. 1850.

339. Svapnädhyaya. (Guru.) 4 Bl. sam. 1901.

XVI. Vaidyaka.

340. Ashtängahridayasanihitä. Verf. VAgblmta. Bl. 3—307. Säradä.

Unvollständig.

341. Bhävaprakäsa. 6 Bl. Säradä. Fragment.

342. Yogasata. 10 Bl. sam. 1720.

343. Rasamafijari. Verf. &älinätha. 49 Bl.

344. Rasendrachintäinani. Verf. Rämachandra Guha. 33 Bl. Blatt

1 fehlt.

345. Laiighanapathyanirnaya. 27 Bl.

346 a. Vaidyajivana. Verf. Lolambaräja.

346b. Vaidyajivunatikä. Verf. Harinäthu. 76 Bl. Säradä.

347. $atasloki. Verf. Vopadeva. 21 Bl. sam. 1700. Mit Rand-

noten.

348. Säriigadharasambitä. Verf. Särngadhara. 100 Bl. Vikr. 1707.

349. Suärute Säriram. 43 Bl. Säradä.

350. Süktami-itapunaruktopadanisadasana (?). Verf. Sajjana. 4 Bl.

sam. 1641.

XVII. Tantra.

351. Utjdänmra Mahätantra. Bl. 1 — 46. 48— 58. Samskyit und
Bhäshä. Unvollständig.

352. Kuladharmapaddhati. Verf. Tryarubaka. 6 Bl. Unvollständig.

353. Dhümävatipüjäpaddhati. 3. 1. 1. 19 Bl. sam. 1880, sak. 1745.

354. Purascharanavidhi. 9 Bl.
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355. PratyaBgirdsahasranäman. (Atharvanavede Pippalädasäkhäyäm

Aiigirasäni kalpe.) 26 Bl.

356. Batukabhairavapdiapaddhati. (Vämadevasamhit&yam.) 9 Bl.

sam. 1883.

357. Bhnvanisahasranäman. (Rudrayämale.) 29 Bl.

358. Bhdtasuddhi und Pranapratishlhä. 10 Bl.

359. Mahasarasvatlsdkta etc. 40 Bl.

360. Mätaiigistotra. Verf. Umasahachärya. 18 Bl. sam. 1692.

361. Rudravidhäna. (Sänkhayani snkha.) 34 Bl. sain. 1820.

362 a. Varivasyärahasya. Verf. Npisimhanundanntha.

362 b. Varivasyarahasyaprakäsa. Verf. Bhasuränandanätha. 90 Bl.

Unvollendet.

363. Saktinyasa. 7 Bl. sam. 1825.

364. Sarabhesvarakavacha. (Mahäkäsabhairavakalpe.) 31 Bl.

XVIII. Vermischtes.

365. Aryavasudhäradharini. 7 Bl. sam. 1719. Buddhistisch.

366. Kundavichära. (Tattvasäre.) 7 Bl.

367. Västusästra Rajavallabba. Verf Sütradhära Mandana. 71 Bl.

Moderne Copie.

368. Briefe des Pandit Sähebräm. 14 Bl. Saradä.

XIX. J a i n a.

A. Kanonische Schriften.

369. Achärängavyitti. Verf. Silängächärya. 130 Bl. sam. 1645.

Mit 2 Bildern.

370. Sthänangasütra. 117 Bl.

371. Samaväy&ngavfitti. Verf. Abhayadevasdri. 78 Bl. Mit

Vignetten.

372. Bbagavatisütra. 361 Bl. sam. 1669.

373. Bhagavativritti. Verf. Abhayadevasdri. 342 Bl. sam. 1622.

374. Jnätädharmakatbäsdtra. 114 Bl. sam. 1645.

375. Upäsakadasähgasdtra. 22 Bl. sam. 1593.

376. Antakriddasäsdtra. 37 Bl.

377. Anuttaraupapatikasdtra. 8 Bl.

378. Vipäkasdtra. 35 Bl.

379. Upäsakadasa-, AntakriddasA-, Anuttaraupapätika-
,

Prasnavyä-

karana- und Vipäka-vivarana. Verf. Abhayadevasdri. 351 Bl.

380. Aupapätikasdtra. 33 Bl. sam. 1567.

381. Jiväbhigamasdtra. 183 Bl.

382. Prajfläpanasdtra. 195 Bl. Mit 1 Bild.

383. .Tambddvipaprajfiapticbdrni. 46 Bl. sam. 1642.

384. Jambddvipaprajfiaptisdtravritti. 158 Bl. Mit Vignetten.

385. Chandraprajnaptisdtra. 48 Bl.
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38t«. Süryaprajfiaptisütra. 88 Bl. sam. 1597.

387. Nirayavaiisütra. 45 Bl.

388. Dasaprakirnakasütra. 62 Hl. saiu. 1888.

389. Aturapratyäkhyäna. 5 Hl.

390. Mah&niäithasütra. 142 Bl. sam. 1834, sak. 1699.

391. Nandisütra. 31 Bl.

392. Nandyadhyayanatikä. Verf. Malayagiri. 224 Hl. sam. 1683.

393. Nandyadhyayanatikä. Verf. Malayagiri. 136 Hl.

394. Anuyogadvärasütra. 40 Bl.

395. Uttarädhyayanasütra. 33 Bl. sam. 1521.

396. Uttarädhyayanasütra. 28 Bl.

397. Uttarädhyayanakathä. 10 Bl. Unvollendet.

398. Uttarädhyayanalaghuvyitti. 309 Bl. sam. 1625.

399. Uttarädhyayanavritti. 53 Bl.

400. Uttarädhyayanävachüri. 34 Bl. sam. 1481.

401. Ävasyakaniryukti. 118 Bl. sam. 1546.

402. Ävasyakaniryukti. 138 Bl.

403. Avasyaküvachürni. 50 Bl. sam. 1485.

404. Sha(}ävasyakuvidhi. 56 Bl. sam. 1699.

405. Shadävasyakavidhi. 87 Bl.

406. Dasavaikälika. 14 Bl.

407. Dasavaikälikatikä. Verf. Sritiluküehärvn. 59 Hl.

408. Dasavaikälikatikä. Verf. Haribhadra. 193 Hl.

409. Dasavaikälikävachüri. 21 Bl.

11 N i c h t- k a no n i so h e Schriften.

410. Arishtanemicbarita. Verf. Vijayugani. 74 Hl.

411. Upadesamäläprakaraya. 26 Hl. Mit Vignette.

412. Upadesatnälävyitti. 87 Bl. sam. 1663.

413. Ijtishabhapaßchäsatikä. [Dbanapäla.] 2 Hl.

414. Ekäda.sicharitra. 6 Bl.

415. Oghaniryukti. 72 Bl. sam. 1591.

416. Oghaniryukti. Bl. 28 45.

417. Oghaniryuktil; süvachürilj. 128 Hl.

418 a. Karmakünda. Verl'. Nemichandrusuiddhänti[ka].

418b. Karmakäiidatippana. 18 Bl. sam. 1827.

419. Karmagranthah savyittih. 79 Hl. Blatt 15— 18 fehlen.

Unvollendet.

420. Karmagranthashatküvachüri. 144 Hl. Es fehlt nur die Er-

klärung der letzten fünf Strophen.

421. Karmavipäkasütra. Verf. Devendrasüri. 3 Hl.

422. Knlpasütravivaraijn. 12 Bl.

423. Kalpasüträvachüri. 49 Bl.

424. Kalpäntarväehya. 30 Bl. sam. 1520.

425. Kalpäntarväehya. 70 Bl. sam. 1679.

426. Kürmäputrakathänaka. 7 Bl.
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427. Kshetrasamäsa mit vivarana. 31 Bl.

428. Gachchhächäraprakirnaka mit süträrtha. 6 Bl. sam. 1598.

429. Gautamaprichchhävfitti. 39 Bl. sam. 1800.

430. Chitrasenapadmävatiebaritra. 14 Bl. sam. 1652.

431 a. 'Jambüdpshtänta. sam. 1809.

431 b. Jambüdpisbläntataba. sam. 1878. 46 Bl.

432. Jinasatnka. Verf. Jambüguru. 8 Bl. sam. 1767.

433. Jinasataka mit avachürni. 9 Bl.

434. Jivavichäraprakaranam savritti. 6 Bl.

435. Trishashtisaläkäpurushacharita. Verf. Homachandra. 170 Bl.

Parvan I.

436. Trishashtisaläkäpurushacharita. Verf. Hemachandra. 184 Bl.

sam. 1451. VIII.

437. Trishashtisaläkäpurushacharita. Verf. Hemachandra. 171 Bl.

sam. 1639. X.

438. Dasadj-ishtäntakathä. 4 Bl.

439. Dipotsavakathänakaip satabam. 70 Bl.

440. Dhannächaritra. 15 Bl.

441 a. Navatattvaprakarana.

441 b. Navatattvavptti. Verf. Sädhuratnasüri. 8 Bl. sam. 1816.

442. Navatattvavivarana. Verf. Sädhuratnasüri. 9 Bl. sam. 1535.

443. Navatattvävachüri. 6 Bl.

444. Nyüyadipikä. Verf. Dharmabhüshana. 38 Bl. Unvollständig.

445. Panchanirgranthi mit avachüri. 8 Bl. sam. 1654.

446 a. Paramätmaprakäsa. Verf. Yogindradeva.

446 b. Commentar dazu. 180 Bl. Unvollständig.

447. Päkshikasütra. 13 Bl. sam. 1619.

448. Pändavacharitra. Verf. Vijavagani. 235 Bl. Unvollständig.

449. Pändavapuräna. Verf. fsubhacbandra. 210 Bl. sam. 1693.

Blatt 1— 91 fehlen.

450. Pärsvanäthaeharitn. Verf. Bhüvadevasüri. 137 Bl. sam. 1651.

451. Pärsvanäthacharitra. Verf. Sakalakirti. 165 Bl. sam. 1797.

452. Pärsvanäthadasabhavacharitra. 39 Bl.

453. Pindavisuddhiprakaranävachürni. Verf. Jinavallabhagaiii. 5 Bl.

454. Balinarendräkhyänaka. 64 Bl. sam. 1672.

455. Bhaktämarastavavritti. 54 Bl.

456. Manipaticharitra. 28 Bl.

457. Mahipälacharitraip satabam. 83 Bl. sam. 1718.

458. Mitränandacharitra. 15 Bl.

459. Yatiprutikramanavcitti. 13 Bl. sam. 1719.

460. Yogasästra. Verf. Hemachandra. 20 Bl. I— IV.

461. Yogasästraip sävachüri. Verf. Hemachandra. 17 Bl. sam.

1521. I—IV. Blatt 2 fehlt,

462. Ratnusamchaya. 18 Bl.

463. Rämakfish^acharitra. 31 Bl.

464. Vidyäviläsaprabandha. 6 Bl.

465. Vitarägastotra. Verf. Hemachandra. 5 Bl.

X
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466 a. Vitarägastotra. Verf. Hemachandra.

466 b. Avachüri dazu. 4 Bl.

467 a. Vitarägastotra. Verf. Hemachandra.

467 b. Avachüri dazu. 24 Bl.

468. £atru rnjayamäh ;\tmva. Verf. Dhnnesvarasüri. 79 Bl. X. XI.

469. Säntinätbacharitra. Verf. Sakalakirti. 240 Bl. saro. 1671.

470. Sräddhapratikranianasdtravi'itti. Verf. Ratnasekharagani.

107 Bl.

471. Shaijdarsanasamuehcbaya. 5 Bl. sam. 1628.

472. Samgrahani. 23 Bl. sam. 1692.

473. Sarpgrahani savachürpih. 26 Bl. Blatt 4—9 fehlen.

474. Samgrahanyavachürni. 23 Bl.

475. Sat tarisayathüna. 13 Bl.

476. Samyaktvakaumudicharitra. 40 Bl. sam. 1810, sak. 1675.

477. Siddhapaöcbäsikäsüträvachüri. Verf. Devendrasiiri. 4 Bl.

478. Sukumärasvamicharitra. Verf. Sakalakirti. 37 Bl. sam. 1879.

Mit Glossen.

479. Süktimuktavali oder Sindüraprakara. Verf. Soniaprabba.

10 Bl.

480. Süktimuktavali oder Sindüraprakara. Verf. Soinaprablm. 7 Bl.

481. Süktimuktavali oder Sindüraprakara mit avachüri. 18 Bl.

sam. 1557, sak. 1422.

482. Süktimuktavali oder Sindüraprakara mit fippana. 14 Bl.

sam. 1795.

483. Süktimuktavali oder Sindüraprakara mit tikä. 21 Bl.

II. Inschriften.

Zwei Inschriften des VäillabhaJ. tasvämin - Tempels
am Fort von Gwulior.

Der kleine Felsentempel, welcher diese beideu Inschriften

enthält, ist von General Cunningham unter dem Namen Chatur-

bbuja-Tempel beschrieben worden 1

. Eine sogenannte „Transcription

und Uebersetzung“ der Inschrift B, welche im Inneren des Tempels

auf der linken Seitenwand eingegraben ist 2
,

hat ßnbü R. Mitra

geliefert 5
. Derselbe erwähnt auch die Inschrift A, welche an der

Aussenseite des Tempels über dem Eingang eingehauen ist. Er

sagt nämlich über „No. 2. Rock Tablet near Lakshman l’uar (liest

Paur). Not intelligible* Folgendes: „No. 2 though placed irnme-

diately after the record of Pashupati is apparently of a very

1) Arcb. S II, 3.05. i) Arch. 8. II, 335. 3i 3. As. Soc. Bengal,

XXXJ, 407.
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modern date. It records the dedication of a temple to Srimad

Ädivardha or the Boar incarnation of Vishnu . and alludes to

the Rdviäyana. The characters of the record are slightly re-

moved from the modern Devanagari, but its langnage is very

corrupt, and so intermixed with provincial Hindui and Marhatti (?)

as not to admit of a reliable translation.“

1

Zur richtigen Wür-
digung dieser Bemerkungen möge Folgendes dienen. Der nri-

mad-Ädivardha wird in Strophe 22, der König Sri-Rdmadeva,
welcher den Bäbü an das Hämäynna erinnerte , in Strophe 7 er-

wähnt. Die Charaktere der Inschrift gleichen völlig denen der

von dem Bäbü „herausgegebenen“ Inschrift B
,

sind nur etwas

kleiner und sorgfältiger ausgeführt. Das Sanskrit der Inschrift A
ist durchaus correet und frei von Provinzialismen

, während in

der Inschrift B Präkpt-Construetionen und Präkpt-Wörter Vor-

kommen.
Die Inschrift A ist in Surnvat 932 datirt und berichtet die

Erbauung des Vishnu-Tempels, an dem sie sich befindet, durch «

Alla. Dass der Tempel nach Vdiüabhattn , dem Vater seines Er-

bauers Alla, den Namen VäYllabhattasvümin* führte, ergiebt

sich aus der im folgenden Jahre, Samvat 933, datirten Inschrift B,

welche verschiedene Stiftungen zu Gunsten zweier von Alla ge-

bauter Tempel
,

des •A'araJitrya-Tempels und des Vdillabhatta-

svdmin-Tempels, beurkundet. Nach der Inschrift B war Alla Burg-

wart von Gopagiri oder Gwalior 3
. Auch A spielt hierauf an 4

und berichtet ausserdem von Alla
,

dass er fünf Frauen besass s
,

dass seine Mutter Jajja hiess 6 und dass sein Grossvater Ndtjura-

hhafta aus dem Geschlechte der Varjäras stammte und aus

Anandapura in Lä(amandala, d. i. Vadnagar in Gujarät.,

eingewandert war 7
.

Die beiden ersten der in der Inschrift B verzeichneten Schen-

kungen gehen von der „Stadt“ (stJidna) 8 aus. Hierunter ist die

am östlichen Fusse des Forts gelegene alte Stadt Gwalior zu ver-

1) «J. As. 8oc. Bengal, XXXI, 397. not«.

2) lieber den Pnikrit-Namon Vn'/llu ist Folgendes zu bemerke!). Die

Affix« illft und ulla vertreten das possessive mal (vat); siebe die Gramma-
tiken des Hcmachandra (II, 159) und des Vararuchi (IV, 25). An letzterer

Stelle wird ein Fall erwähnt, in welchem illa und ulla wechseln, nämlich

vTfcrilla und v i a r u 11 a = v i kä r a v a t. Ebenso muss Vailla identisch mit

vsiilla sein, welches in den Glossaren des Dhanapäla (Str. 66) und des Jlema-

<haudra (S. 256, Zeile 14) angeführt und durch ..gesprächig“ erklärt wird.

Beide Wörter geben auf das Substantiv vach zurück und entsprechen dein

Sanskrit vag min „beredt". Nicht zu verwechseln mit dem nach Vh il la-

bhat ta benannten Vi s h u u -V ä i 1 1 abh a 1 1 as v a m i n ist B h ä i 1 1 a s v a m i n,

nach Hall ein Beiname des Sonnengottes, welcher sich in dein modernen Orts-

namen Bhilsa erhalten hat; siehe .1. As. Soc. Bengal. XXXI, 111 f. 126 f.

3) Zeile 2. 4 ) krito G opnddri-pälano. Strophe 22. 5) Strophe 23 f.

6) Strophe 9. 7) Strophe 2. 8) Zeile 2, 3, 5, 21.
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stehen. Mit dem Flusse V pis ch i k A 1 ft . an dessen jenseitigem

Ufer der von Alla erbaute A« -Tempel lag 1

, ist wohl

der Fluss Subanrikh " (SuvarnarekJui ?) gemeint, welcher die Stadt

Gwalior durchzieht. Die beiden der „Stadt“ gehörigen Dörfer

Vud&pallikii 3 und Jayapuräka* werden in der Nähe von Gwalior

zu suchen sein. Die dritte Stiftung geht von den in vier ver-

schiedenen Ortschaften* wohnenden Oelmiillern aus, die vierte von

den auf dem Fort von Gwalior 6 wohnenden Gärtnern.

Als Beherrscher von Gwalior wird in der Inschrift B Bhoja-
d e v n 7 genannt. General Cunningham entdeckte in Deogarh eine

Inschrift desselben Fürsten, welche in Sarpvat Dl und Raka 784

datirt ist ", und identificirte den Bhojadeva beider Inschriften mit

Bhojadeva I. von Kanoj !l

,
dem Sohne des Rftmabhadradeva, indem

er das Datum der Pehoa-Inschrift dieses Königs, Sumvat 276 10
,

auf die Aera des Sriharsha zurückführte. Diese Vermuthung er-

fährt eine weitere Bestätigung durch die Inschrift A. Der in der

letzteren als gleichzeitig mit VftYllabhatta erwähnte Rftmadeva"
vergleicht sich nämlich mit Rftmabhadradeva 12

, dem Vater des

Bhojadeva I. von Kanoj. In der Rftjataramgini (V, 151) wird als

Zeitgenosse des ^amkaravarman von Kasmir nicht, wie Wilson und
Cunningham annehmen

,
ein König Bhoja, sondern ein König der

Bhojas (bhojddhirdja) erwähnt.

Inschrift A.

Text.

[l] v*|«| srwml anrjnft-

1) Zeile 3. 2) Arch. S II, 332. 3) Zeile 4. 4) Zelle 7

5) Zoilo 12, 13, 14. 6) sri-Go p agiri -talopur i, Zeile 17. 7) Zeile 1 f, (i.

8) Arch. S X, 101. Mr. Fleet hat da» Datum umgerechnet; sieho Ind. Ant.

XII, 294, note 25. 9i Arch. 8. IX, 84. 102. 10j General Cunningham gab

die richtige Erklärung dieser Inschrift' (J. As. Suc. Bengal, XXXIII, 229, und
Arch. S. II, 224), welche von Bäbfi R. Mitra vollständig missverstanden worden
war »J. As. Soc. Bengal, XXII, 876. XXXII, 97). Das schlechte Facsiraile der

Inschrift (J. As. Soc. Bengal, XXXII» liest: param Abha{türnkn-m Ah arä-

j äd h iraj a-p aramosvara-sri - R am abh ad rad e va- pä d Au u d hy a ta - p.- m.-p -

srS Bhojadeva-pädanäm a h h i p r u v a r d d h a in ä ii a k a l y Ä ii a v ij n y a r >ij y u

sainvatsarasatadvayo s h a t g a p t a t y a d li i k o vaisäkliamäsasukl&pa-
ksh asaptamy Am samvat 270 vaisakha sudi 7. 11) Strophe 7

12) Sieho die Pehoa-Inschrift, oben Note 10; die Benares - Tafel , «I. As. Soc.

Bengal, XXXI, 15; die Dighwa-Tafcl
,
ebenda, XXXIII, 328. Das Datum der

beiden letzteren Inschriften bleibt nach dem mangelhaften Facsiinile t J. As. Soc.

Bengal, XXXIII, 321) zweifelhaft. Nach General Cunningham ist die Benares-

Inschrift in Saipvat 315 datirt.

1) Lies fijlj

.
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y^t *K«prfäfa< «Tnft Wr ^>ht-

tt 11 [<*] «frmfsrTmu-

ggs^faswiM^
;
j<.r«N4*ft gwTR i

fr»i^n i
[
r ] TrTflmfwrm 7^1^^ srfrnHrrnnTmfV 1

* gfvftf’t^T^Nr: *1 Treftfrt ti [3]

[2 1

T?fx^rr^Tf^ \TT»i ^TP«W^ *n?i <K*TT«V I ifffffa-

vrrfwrft 1 ^rfw^-
’ wft n 1 8] gwai ^rnrf^WT;-

affrei^i ^Tfsv^TWTrra 1 fsRT
4TniY^ ?nr:^ftfy»nsT^i

7T^i Tfa7t7:i «rrf: b hl v^^rfq m jmrft ^trawrrfaTfrf^

*r 1 wnsTtfa tt srfr *ft Trf*re: 1 |$]

^U i*^**^ »r^T^Tv^TrrwgTim 1 3*r fw£ "gt f*nn»-

»rnr n l«) fasrrsrr 1 wi: ^TrfrnpfiT %ar

«nf-fl »JTft: 1

[3 ]
amTfv^m *nfr *r gjrr'lTT " M

sraft ^TTfr^wrar ipw: ii^ft ttwt giftwt 1
^pfr-

STTt TT arpTTt TTTTTHT 3T53rt H [^] ^m-

<ro?pftfarrwir: snT^fTWTTT: Tmw*Tf3 : 1 MRiTT^TTfTT:

Tjrfrtr: üm ti [to| *r f^’^fwrft

‘B^PT | Tsft<pT9T*^ft% V%*T TT frnm^-

ö^T[
II [<T3

I
^nrr^^fTTT gf%^T TT^T ^rTfr^r^m I

7|W-

«BtfafffHW WPTftf^T TTJ^T II [T^l

[4i it ^tTref *r »ngfTTT ^ 1 *rv-

tm=
i

'
<T 7TTn^| THfq^ TT

-

ffT7T: II h?l W TTCPJtWT TTTT7T

vifT^ ia^ »rfirgrt 1 fwfa*t trt ff ^rnt 11 hü|

1) Lies ^t. 2) ^ /.erstürt und sieht daher wie ^ aus 3) Lies

°jf I V4Vt ( TI Lies Ift, :» Lira tffnt. til Lies S^f.
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{: ii [am] aaätaq aifaia* aai inft *ät-

^äfq aafaa«* i arrJaa'Yn: fafgarfaaxtf aVaStarfq 11 (a£J

aartaai faasatf aTwrafavt a ^Tsfqqüg i

[5] tfUTW *T ^frwqTTfP^: q^SW-aai 8 h«] aa-
\t

fa a ap^t faaffä arra arfaas^i: i wnw^i aT-

qq a TTmqrr^q ü hc] awft^&a a afr»fr a q^Tfaancv%a

fafa^a i aai grfafrfqret fa#a a afafaa%a * he] ^Tfr£

f^aTf^ät f\qaam^ft aa> ätfaa:' ^q aaw^araqaat

aTaMtfätfa^: i fart aa faaTraTaaaaTaTaTraTaaraT

af#a aaTqaT^rffft atö aarnftant a Lao
j

[6] f#fa af^ fwnrr aiajfrraTafq afaaffq^ i ama
ap^aTar^aart: awnsrraf n hfl] qfta^TfjpncTtqr alaYaä

fafanftyrr i aprra: qfceTa wat a“rqTffqTaa ii [aal

qrqsarfff?n aar ^aawrq atazt aaat i a?aawr ät-

Tararr af-r^aaT atft u [a^] jfrataar fwr aaaraaa-

azr a $ät*r[: i] aar^tat ens a gaf 2
ar fäa*$ a?aT n [ati]

faissNr aa aarfsvarq? a-

[7 j aiaar^ affN a^aftTa^qw^ an* faa: ar'atf i

<afte<§a sftfavtafaa amaTata%tf äaTarrfr faarrr-

^aaaa i fwtfät af^t « [a**! ^vfa aaaanJ aTW
aTa^tfjftrraafq am aTa^laraai i farfa fawrrnn

#aa^t gi Tva^qi arcag afa aftarf -fr^fy aiq^ai « [a$| k

aaa ^ sa^ Tal aifT4^häa?ta i T#faÄarfa% fa-

w4aaT qfafäat aa^i ii [a^] 8

1) Lies ät. 2) Lies 3) Lies HX 4) Mo»
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Uebersetzung.

Om. 1. Jener Besieger des Madhu möge eure Sünden ver-

nichten, dessen Fuss, als er (die drei Welten) durchschreiten wollte,

erblickend die Rosse des Sonnengottes lange Zeit nicht mehr oben
am Himmel dahineilten , da sie zu fürchten schienen , dass der

dichter Finstemiss gleichende Wasserschwall derYamunü im Wett-
streit mit der Gafiga oder der Rücken des Vindbya von Neuem
sich erhoben hätte, um ihre Bahn am Himmelsgewölbe zu ver-

sperren.

2. Es war ein tugendhafter Jüngling, Nagarabha(ta aus

dem Geschlecht der Varjiiras
, welcher aus der Stadt A n a n d a

,

der Zierde der lieblichen Provinz Läta, ausgewandert war. Dieser

3. erzeugte einen Sohn Namens VäYllabha(ta, der das Er-

staunen der Welt erregte, da er zwar standhaft im Kampfe (yudhi-

shthira) war
,

aber keine wahre Freundschaft mit einem Unedlen

(nnfcula) schloss (während Yudhwhthira der Freund seines jüngeren

Bruders Naku/n war).

4. Er besass als Grammatiker die vorzüglichste Kenntniss der

Interpretationsregeln u. s. w. ; aber die Wirkungen von Thaten

einer früheren Geburt (karmari) oder (gegen ihn geschmiedeter)

Ränke (
upcuUui

)

belästigten ihn niemals.

1

5. Der ganz weisse, alle Himmelsgegenden erfüllende, uner-

gründliche Milchocean forderte den hochgehenden Ocean seines

Ruhmes laut heraus durch seine Wogen, indem er (vergeblich ihn

an Höhe) zu erreichen suchte.

6. Er war freigebig, aber nicht (wie Kubera) unklug (nicht

Varuna)*, ein Vernichter aller Schlangen, aber nicht (wie Garu<)a)

missgestaltet (wie ein Vogel gestaltet), reich an Juwelen, aber nicht

(wie der Ocean) stumpfsinnig (kühl), und leidlos, aber nicht (wie

der Asoka-Baum) sehr leidenschaftlich (hochroth).

7. Indem er im Dienste des Nrf-Rämadeva es vortrefflich

verstand, die Schranken nicht zu überschreiten 3
,
machte er, wie

seine Vorfahren
, seinen fleckenlosen Namen in der Schlacht be-

rühmt.

1) Diu beiden Wörter k arm an und upadhä sind offenbar pakshe
auch in ihrer grammatischen Bedeutung, „Passiv“ und „vorletzter Buchstabe“,

zu verstehen. Auf welche paribhftshft der Yerfusser anspielt, ist mir unbekannt.

2) Herr Professor Kielhorn, den ich um eine Erklärung der Worte dha-
nadopi na pramntto bat. antwortete mir freundliehst folgendermassen: ..Ich

möchte vergleichen YAsavadatta, p. 111: dhanadenäpi prachetas». Na
prarnatta ist wenigstens = prachetas, und es möchte mir fast scheinen,

als wenn dem Verfasser die Stelle der VAsavadatta im Gedächtnis» gewesen
wäre Dhanada (Kubera) ist nicht prachetas (Varuna), also prarnatta;
Väillabha(ta ist nicht prarnatta. also prachetas (klug)“.

3) m a ry A d äd h u ry a t ft m alanghavata ungenau für xnary&dftm
a 1 a ü g h u y a t ä m d h u r y o n a.
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8. Wozu der vielen Worte? Die Tugenden dieses Mannes
lassen sich von Meinesgleichen nicht einmal aulzählen. Denn ein

Topf vermag mehv Wasser, als er misst, selbst aus dem Ocean
nicht aufzunehmen.

9. Wie der Feind des Mura die Lakshmi, Saipbhu die Tochter

des Berges und Indra die Öaehi , so nahm jener die tugendhafte,

edle Jajjä, die Tochter des Kdsarakiya Vitthnu, zur Gemahlin.

10. Diesen beiden entspross ein Sohn, Alla, an dem das Netz

des Dünkels und der Verblendung nicht mehr haftete, der stets

einen des Kritayut/a würdigen Wandel führte , ein heiteres Aus-

sehen besass
,

den Umgnng mit Schlechten mied und in allen

Künsten erfahren war.

11. Er trug die Last (der Geschäfte seines Vaters weiter),

nicht weil es ihn nach weltlicher (Macht) gelüstete, sondern weil

er die Rede nicht anhören konnte, dass niemals ein Sohn den Ge-

schäften seines Vaters gewachsen gewesen wäre.

12. Er war immer von dem bei Schenkungen (ausgegossenen)

Wasser benetzt, wie der Milchocean vom Brunstsaft (der Ele-

phanten), und von der Glücksgöttin umarmt, wie Prajilpati von

der (aus Vishnu's Nabel entspringenden) Lotusblüthe.

13. Stets trag er Sorge um moralisches Verdienst, wie Hara

um seinen Stier, vermied die Berührung mit der Sünde ,
wie der

Sonnengott die Berührung mit dem Abend, und bezwang die Schar

seiner Feinde, wie der Feind des Madhu den Flügelschlag seines

Vogels aufsucht (den Garuda besteigt).

14. Fürwahr, wunderbar ist es, dass er frei von Habsucht

geblieben ist, obwohl man seinen Sinn beständig auf die höchste

Wahrheit (scheinbar: auf fremdes Gut) gerichtet sah.

15. Obwohl er die Frauen Anderer mied, der Pflicht allein

sich befliss und sich seiner eigenen Gemahlinnen freute, begehrte

er stets ungestüm die Freude (scheinbar: die Weiber) seiner

Freunde.

lti. Nachdem der Mond das Lotusantlitz dieses Mannes er-

blickt hat, nimmt er noch heute jeden Augenblick ein wenig ab,

da er selbst während seines Aufganges (Glückes) ausser Stande ist,

(seine Scheibe) von dem Flecken zu befreien.

17. Er gab Alternativen, wenn er einen Commentar zu liefern

hatte, machte aber keinen Unterschied zwischen den Empfängern

seiner Gaben, und floh nicht die Schlacht, wohl aber das Weib
eines Andern.

18. Er barrte aus bei seinem Wort, aber nicht im Zorn, war

bedeckt von Siegesruhm
,

doch keineswegs von den Sünden des

Kaliyuya
,
und zögerte, wo er zu fehlen fürchtete, nicht aber

im Dienste des Königs.

19. Er war erpicht auf die Erwerbung von moralischem Ver-

dienst, doch niemals auf fremdes Eigenthum irgend welcher Art,
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und machte keinen Unterschied zwischen seinen Freunden, wusste

aber den Grad der Intelligenz (Anderer) wohl zu heurtheilen.

20. Er, der den Wandel deijenigen führte, deren Gemüth
der geistigen Betrachtung schön erscheint, trieb wunderbarerweise
offen das Diebshandwerk, ohne dass ihn in irgend welcher Hin-

sicht der Tadel der Welt traf, indem er dem Bettler die Arinuth

wegnahm, dem Feinde das Glück, dem Weibe das Herz, dom Liebes-

gott die Schönheit und dem unergründlichen Ocean die Tiefe.

21. Wenn auch der Schöpfer dem Schlangenkönig tausend

Ohren verliehen hätte, würde dieser dann die Fluth der Tugenden
jenes Mannes anhören und mit seinen Hunderten von Rachen auf-

zählen können V

22. Da der göttliche Ur-Eber die drei Welten zu erobern

wünschte
,
machte er diesen in Erkenntniss seiner Tugenden zum

Wächter des Gopädri.
23—25. Dieser edle und leidenschaftslose Mann , welcher

Vavvd die Tochter des Kanhuka, welche seine geliebte Tochter

Somata gebar, ferner Goggd die Tochter des Bhatta, dann Gauri
die Tochter des Mahddeca

,
Silit

i

die Tochter des Govardharta

und lsatd die Tochter des Nannuka heimgeführt hatte, erbaute

zur Vermehrung des moralischen Verdienstes der Vavvd u. s. w.

und seiner selbst diesen Tempel des Vishnu, der ein ebener

Pfad zur Seligkeit, ein gewaltiges Schiff zum Durchfahren des

Oceans der Existenzen
,

der Same des Baumes des moralischen

Verdienstes, der unendliche Früchte bringt 1
, der beständige Wohnort

der Glücksgöttin und gleichsam ein mit dem Meissei ausgehöhltes

Behältniss seines Ruhmes ist

,

das mit den Silben seines Namens
bezeichnet ist.

26. So lange die Meere unergründliches Wasser enthalten

und so lange dieser hohe Berg auf seinem Haupte eine Menge
von wolkenragenden Zinnen tragen wird, so lange möge dieser

schöne Tempel- auf Erden bestehen und beide Welten (mit seinem

Ruhme) erfüllen.

27. Im Monat Vaisäkha des Jahres neunhundert und zwei-

unddreissig wurde Vishnu in diesem lieblichen, aus einem einzigen

Felsstück gearbeiteten Tempel voll Frömmigkeit aufgestellt.

Inschrift JB.

Text.

[i] vr st*fr fro ii «re*

»nre irf^ * sfhfDrfjnft

1) anantophalculnm gehört dem Sinne nach zu (Utarvuttsiroh
,

nicht zu

bijfim. 2) kfrli ist, wie es scheint, identisch mit kirtana „Tempel“; siehe Ind

Ant. XII. 229. 289. 3) Das s der Gruppe fRt ist unvollkommen nnsgofiihrt.

Bd. XI. 3
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[2 ]
n^fwjr 1 wrfvBra*

7Tfr% wT^Tfw?r %f^wra(i)?7^T^(i)?rNhrrfw^ «f!nn-

[3] srnrt ^ i *rw»?r«m Trr^iwfyriwrfra ffa-

^nwR^tar*ji% i^<i*ii-

[4J ^sfasr ^TT-

^srftrrw?^ ^rHwftn* ivt r'oo tro%

[5] *<st =)^o wrrf^rrt 3^^
n^rt l«] ttot 4%Shr

[6] ^T^pnrimWlrfTTXif^ ^fUfl3)<^H?Pr«TflK

Trtfr-

[7] vf</qf<a7™^«hq?«rrq ^ trsrrtwcrä ^pwpr-

srcnrrTwr^

[8] «fTT5B4J^5f^«nffn^--M wr#* ^r^t^TfT: Sffw-

[9] ^rrmt «i«nnt ^rnrr tpst^siIi] <r*frf*frTfa

^ftTT^Tzr: jtNr w8T^mff«T%^ 3[fsrcfr wnr:

[10] wre: ?nfr iwrwrff?rer£t

wrrfagwn^: w xrfr^si am: ttt^t ^tj5

[11] wwwrfcsT ^[1] ij* ^rr«rrefwg^Tgp^ gwfa

Ti^rt 11 wrfaifN qrr^prssrepnipiwt

[12] ^frfwf^rT^r^rwt ^wnrfa ^rtanN-

ti* »frwT^pg?re#^T^ (1) <rer imw-

1) Der über dem ff stehende Hiss ist vielleicht der Kest eines e

2) Das cf steht als nachträgliche Correctur unter der Linie, 3) Lies

4) Der Hiss hinter dein ^f ist vielleicht der Rest eines ti. 3) Lies *1.

6) Diese beiden Silben sind durch einen Hiss zerstört und zweifelhaft, 7) Das

r über «ft ist undeutlich.
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( 13
1

gwmrfw wr frrwfTwww wr «frw«rw

[ 14] tTW WT WfWgwtfTTW I WT

[15] frTW WT <*(*«?>« [^A^PlUU^i WT
wr w^rgwwrft i iK*nf<-

[16] wwräfwwiiwrT rrfw'Wjr* wrfw »rrf« pmwt
P^TOt ^WTfWWT 3TfWWT ^TTT^TWWt-

[17] fwr H^tTT B n^T^rrWMTT^ fiT^WWt wWl^-

f*lRW*] MRfWlfWlfW«**^ i JTTIffflftSl

[ly] wr wt wwTwtprfwfc'w wr wwrr-

wr wt *i?prrwTr-
!

[ 19] wt3* wr %wr^wre[^| 3irrRwwTfw^iT

wrt WTWTwYcrfq^f

[20] wt: Tr'swfT wnrfr wtwt qo ufnf^r ^sit-
wtfwr rr^rn|B| irfrfqRtwRrt wfrfwfw-

[2ij wrrwrf^fw: ^»jwr wrwrröRrfwrW ir^w [«1

qRwrwr wRR w w#*rr a wwY^frt Mr<wr*n *fr

[22] fr?r wwrri[i] w fwwt wfwfrwr ftrgfwwn *fr-

a wfw^wrr »fjrrr TTwfwwnrrrRfw: i wr wr

[23] wfwwwr wr ww n*a 9

1) Für ^ könnte man auch ^ lesen. 2) Lies w*prrwwr°.

3) Lies wt. 4) l.ies t|. 5l I.ie.s ^rwrr fwro
. «> we» $.

7) Lies TJTf! |
^°. 8) Lies TJ Tj|q, 9) Hierauf fulgt eine unleserliche

Kritzelei, <lio den liest «1er Zeilo 23 und vier weitere Zeilen ausfüllt.

3*
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Ueber Setzung.
Om. Verehrung dem Visbnu! Im Jahre neunhundert und

dreiunddreissig, am zweiten Tage der lichten Hälfte des Monats

Mägba — sam. 933, mdgha thuli 2 — heutg wurde hier zu Sri-

Gopagiri — wahrend Seine Majestät Ärt-Bliojadeva die

Regierung führte, der Burgwart Alla dieses (Gopagiri) waltete,

Tattaka des Heeres waltete (und) der Gildemeister Vavviyäka,

der Karawanenlührer Ichchhuväku und die übrigen (Mitglieder) des

Ausschusses 1 der Savviyäkas (?) der Stadt walteten — von der

ganzen Stadt dem von Alla, dem Sohne des Vätllabhatta,
am jenseitigen Ufer des Flusses Vridchikälä erbauten Tempel
der Neun Durgäs, nämlich des Iiudra, der Rudrdni, der

Rurnädd u. s. w.
,

ein zu dem von ihr (der Stadt) besessenen

Dorfe Chudäpallikd gehöriges Stück Land in der l änge von zwei-

hundert und siebenzig königlichen Hustas — hasta 270 — (und)

in der Breite von einhundert und siebenundacbtzig Hastas —
hasta 187 — zur (Anlegung) eines Blumengartens an einem glück-

bringenden Tage geschenkt.

(Zeile 5.) Und von derselben Stadt wurde in demselben

Jahre am ersten Tage der dunklen Hälfte des Monats J’hiilguna

dem von demselben Alla am Abstieg der Strasse des Sri-Bho-
jadeva erbauten Vishnu-Tempel, welcher den Namen Vätlln-
bhattas vämin trägt, und dem oben genannten Tempel der Nenn
Durgds zur (Bestreitung) der Begehung des Cultus in dem von

ihr (der Stadt) besessenen Dorfe Jayapurdka in dem Haupt-

Saatland (?) der Flur 2
,
welche den Namen Vydghrakendikd trägt,

das von Dalluka , dem Sohne des Sangadftka, bestellte* Feld und
nördlich von diesem Felde das von Memmdlto

,

dem Sohne des

Kshatriya Devavarman 4
, bestellte Feld — Die Aussaat diesfcr beiden

( Felder) beträgt elf Droiias Gerste nach dem Maasse von Gopagiri.
Die Grenzen dieser beiden Felder sind : im Osten das von Naüdäka
bestellte Feld; im Süden ein Steinblock 5

; im Westen bei dem
von Dallaka bestellten Felde ein Steinblock und bei dem von

1) vära bedeutet hier vielleicht „diejenigen, welche an dor Reihe waren“.

Die Bedeutung „Monge“ passt nicht gut.

2) har „a villnge-eommon
,

the cultivntcd space immediatcly round a

villago“. Bate’s Hindeo Dictionary.

3) Das Participium rähita erklärt sich aus Hindi IxUimi „ptlügon“.

4) Auch der Karawanenführer Ichchhucäka = Aikshcäka (Zeile 2) und
dor Oelmüller Jydsakti (Zeile 13) scheinen ihren Namen nach Kshatriyas zu
sein. Die Gesetzbücher gestatten dem Kshatriya und selbst dem Hrahmanen,
die Lebensweise eines Vai-ya zu führen, wenn er ausser Stand gesetzt ist. sich

durch Ausübung der Pflichten seiner Kaste den Lebensunterhalt zu erwerben.
Sioho die Abschnitte über den sogenunntcu dpaddharvui oder tipatkaljsi, d h.

die im Falle der Noth geltenden Vorschriften: Gautama VJ1 Manu X, 8111'.

Yüjnavalkya III, 35 ff.

6) pdhäta = Hindi jtahätL
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Memmdka bestellten Felde ein nach Norden führender Kanal

1

, der

das Feld einschliesst; im Norden ein Weg und ein kleiner Stein-

block — die beiden so durch ihre vier Grenzen bestimmten Felder

an einem glückbringenden Tage geschenkt.

(Zeile 11.) Und in demselben Jahre am neunten Tage der

dunklen Hälfte des Monats Phälguna wurde den oben genannten

beiden Tempeln zur (Deckung des Bedarfes) an Oel für die Lampen
von den in Sri-Sarvedvarapura wohnenden Obersten der Oel-

müller, nämlich Sarvasvitka Sohn des ßhochchäka, Jyäsakti Sohn
des Mndhava, Sähulla j3ohn des $ivadhari und Gaggikn Sohn des

Sangaka, von den in Srivalsasvdmipura wohnenden Obersten der

Oeltnüller, nämlich Singhaka Sohn des Kundäka und Khohadäka
Sohn des Vallüka, von den in Chachchikdhattikä und Nrmbä-
dityahattikä wohnenden Obersten der Oelmüller, nämlich Jajjata

Sohn des Deüväka, Goggäka Sohn des Vachchliilläka, Jambeka Sohn
des Deddüka und Jambahari Sohn des Kudra(a, und von den

übrigen (Mitgliedern) der gesammten Innung der Oelmüller eine

unvergängliche Stiftung 1 (des Inhaltes) gewidmet, dass von jeder

Oelmüble * am neunten Tage der lichten Hälfte jedes Monats je

eine Palikä Oel zu liefern sei.

(Zeile 17.) Und am selben heutigen Tage wurde denselben

beiden Tempeln von den Obersten 4 der auf dem Plateau von Sri-

Gopagiri wohnenden Gärtner, nämlich T'kküka Sohn des Gühulla,

Jäseka Sohn des Deddüka, Siddhüka Sohn des Vahulaka, Sahadäka

Sohn des Jambäka, Durgadhari Sohn des Dantin, Väümftka (Sohn

des) Nannumäka und Väyatäka Sohn des Veüväka, und von den

übrigen (Mitgliedern) der gesammten Innung der Gärtner eine un-

vergängliche Stiftung (des Inhaltes) gewidmet, dass täglich je

fünfzig Kränze — mala 50 — von solchen für den Markt be-

stimmten Blumen, welche je nach dem Zeitpunkt sich eignen, zur

(Verwendung) beim Cultus zu liefern seien.

(Zeile 20.) Dieses oben Genannte haben die oben Genannten,

nämlich die Stadt u. s. w.
, von ihrem Besitz auf so lange Zeit,

als Mond , Sonne und Erde bestehen
,

geschenkt. Niemand soll

(den nunmehrigen Besitzern) Hinderung bereiten. Denn (Vyäsa

hat gesprochen): „Wer von ihm selbst oder von einem anderen

geschenktes Land wegnimmt, der wird als Wurm im Koth wieder-

geboren und sammt seinen Vorfahren (in der Hölle) gebraten“.

.Viele Könige haben seit Sagara die Erde besessen. Wann einem

die Erde gehört, dann gehört ihm der Lohn (der Landschenkungen)“.

1) rdhakn = Hindi bähä
;

siche Grierson’s BihAr Pensant Life
, p 211.

2i Mit akshm/animikä (Zeile 16 und 20) vergleiche akhayanivi in den
Nnsik-, Knnheri- und Jnnnar-Inschriften.

3) kolhuka = Hindi kulhu-, siehe Griersou, 1. c., p. 46.

4i Mit mälika-maharn vergleiche tailika-mahattaka iZcilo 12, 13, 14)

und mahar „a chief" (Bäte).
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Eine Inschrift des Cliauhnn Chandaniahäsena von Dholpur.

Diese Inschrift ist auf einem grossen schwarzen Stein ein-

gegraben. welcher in der Residency zu Dholpur, der an der Rahn

von Agra nach Gwalior gelegenen Hauptstadt, des gleichnamigen

Staates
,

aufbewahrt wird. Sie besteht aus 26 Zeilen
,

welche

26’/» Strophen enthalten. Die Schrift ist eigentümlich verschnörkelt

und zum Theil nachlässig, die Sprache sehr fehlerhaft Es ist

mir daher nicht möglich gewesen, auf Grund zweier an Ort und

Stelle angefertigter Facsimiles alle Strophen mit voller Sicherheit

zu lesen und zu verbessern. Eine neue Vergleichung des Originals

würde vielleicht einige unsichere Stellen aufhellen.

Die Inschrift beginnt mit einer Anrufung des Sonnengottes

(Bhäsvat, Bhuskara), dessen Schutze der König Chandamahftsena

empfohlen wird (Strophe 1, 2). Von dem letzteren wird folgende

Genealogie gegeben.

Isuka (3).

Mahisharäma (4), vermählt mit Ka^hullä (5),

welche mti wurde (6).

C h a n d a m n h ä s e n a oder Chan4a.

Dieser gehörte zum C h a u h an - Geschlechte (Chähavdnu-
ramsa, 9). Er machte zu den Zeiten einer Eklipse (riihüpa-

rodhajHirrari) , des Eintrittes der Sonne in ein neues Sternbild

(aamkränti)
und eines Solstitiums (ayanädi.

)

Schenkungen an

Brahmanen (12, 13). Die an beiden Ufern der Charmanvati
residirenden , tapferen M 1 e c h c h h a - Fürsten erwiesen ihm Ver-

ehrung (17). In der Stadt (Dholpur) lebten von ihm besiegte Häupt-

linge (
j/allipati), Anirjita und andere (18).

Chandamahäseoa pflegte in einem Walde bei Dhavalapuri
(Dholpur) zu .jagen (19— 21). Dort baute er einen Tempel des

C ha nd a s v um i n 1 (22). Das Datura der Einweihung (jrratijshthd)

des Tempels war Vilcrama-samrat 898, vakidkha midi 2, Sonntag,

als der Mond in dem Sternbild Bohini stand (23, 24). Ferner

legte der König nördlich (von dem Tempel) einen Teich (tatdku, 25)
an und mauerte eine Cisterne (vdpt, 26). Die unvollendete Schluss-

strophe scheint die Pracht des umgebenden Parkes zu schildern.

Mit dem in der Inschrift erwähnten Teiche ist vielleicht der

auf einem Hügel in einiger Entfernung von Dholpur gelegene, von

1) Chanda ist zwar ein Name dos Siva. Da abor im Eingang der In-

schrift der Sonnengott angernfen wird , so hat man wohl bei Chaitthuvdmin
Hii einen Sonncntempel zu denken, welcher nach dem Namen des Stifters (Chanda)
benannt ist. So sind in der oben publicirten Inschrift aus Gwalior ein Yishnu-
Tempel nach dem Vater des Stifters, und in einer früher veröflentlichten In-

schrift aus Tiinana zwei Lineas nach den Eltern des Stifters benannt (Ind.

Ant. XI, .337). Zahlreiche Beispiele dieser Sitte finden sich in Kalhana's Kä-
jataramgini.
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Ghäts und Vishiiuitischen Maths 1 umgebene Teich von Macbhkui?4
gemeint, den mir Herr Umücharana Mukarji, Privat-Secretär S. H.

des Raja von Dholpur, zu zeigen die Güte hatte.

Text.

[1] sh srf wnafwpmrt-

^TTTT(l) »TPPft W
II «TWT$* ’R’Pll -]

[2] HflMfd ^W^TTT: fl) HTWR TOTW^:

«swsfönfpft jtkr n: 11 [q] fairr: «*prcfr ^n:

kramst qfrrept i h sft-

[3] HTwrt^rrrrT^: « [\\

tftwr «rqr^jrwr fqfsiflTfT^: l *rr»ft

qqnftqf^TTfqfJrl-

[4J <TTax: ***** SR^rrwrwHR: n [^|

arr* ri fq* «fi m iM rnftq**fr* (i) fa^rntfTrfrfr f%**-

wfäw*:

[5] finmuTt: [i| fwH fvft VTT*t HfaPRyjjqriftfw-

(i) tm* trt**tt* ^rfn *f*rrr*: ^nrftfS-

irr^: i [8] woftf**-

rc) *t fwr ftrNrrr wt *«ft*Tf*w*(i)

amr *T*nj*)fi wt i f^hppjjfip^rsi-

TT*fW IPT7 fl)

1) Dass der Vishnuismus zur Zeit des Chandamahäscna in Dholpur blühte,

darf man vielleicht aus Strophe 8 entnehmen, wo der König ausführlich mit Huri

verglichen wird. Auch wird Mahisharama in Strophe 4 mit Kama verglichen.

Zeile 1. Lies ***t&°. oaRjg'TRifäSRÖf
,

od«r ??*-

wt:. — Zelle 2. Lies htwr. °sf*Rd1 »rjRt, **-

tTRTt. — Zeile 3. Lies *t*T
,

*f*: J| *i| f*l gtX fl
0

-
—

Zeile 4 Lies °T*T°- .
— Zeile 5. Lies 0

vj)i| 0- — Zeile G. Lies w*npn »fRrrw^i, °fTT°.
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qrt wrfoTtnii i roi q^smqr qfwnrt

f^q JmT II |$] q*rtlNlftg<.-

18] Trrf^^TüTfrt^iTfwm wm: (i) 4 fq3fqqqr qqnq

qqq qäfqf\wt qrft i q TfYqqsqftqfqfqxwqT qrrqq rqq

fqfH(l) [qi]3IT«ft-

[9] qfq zm föqfq qq: ^hjqrcpq ^ n l'ol *nq uftfi-

qqt fqirwq^Tr fqqmrgfq qqt(l) q*i: *NMffs<:

Wlfit qq: qfjqp l [q]-

riO] Mqiftw qqTqfqqrar: *rn^ qqt qtf^nr: (D q'npa

ffwr at a ? qq: ifY^qprnn qq: i [«] qT^T qqfiqqr

^ »Töj^td) qqrqqT^qq-

tii] qr: *qrfqqtfq -erruft fi] ^qTwrwqr^f^qT^fr

qffTwqis«$?fr qq qwqrqr n [e] wrqqfqvT $q(i) fq-

fqq: «t%J: 1
1 ]

tf^r[fq|<rr *q-

112] qnwiqTqqrqnr ?;q «ffarqr ii [qoj qjqq^qqq^qq-

j
wrq^

|
jrqqqwqf^rH

[
i
)
qqrfq qt *q*rr«T »rrwrrqqT-

T«ft qqi m [<n] TT^qft-

[ 18] vq^fm

fqqi »m f^q qfrgsT ii [<k]

TTFnrqT: i

u «raft qqf?t s* fq-

fqqWr qr^fq

Zoile 7. Lies »arr. - Zeile 8. Lies »qxrniqTqiTfvqTq: qrq:,

°qqr:
, q^rfq« . q q*» ,

— Zeile 9. Lies qq q^qfq, °^q:.

qrrq:. °qfq:, tta:. — zcii0 io. Lie. »qrrfr 0
. °fqqrft qfq.

qYqq^qTqT *jq:. (?). ^qrfq°. - ze<i° n. u0» qq^qr-

qrqi'M, ofqqT:. - u Li» »frq°. °qfTq?ff. qqrfq. °Tfq-

ZV*8 . — Zoile 13. Lies qraft:, °qT^T fqq»^r q^ifq «jqqqT:.
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[H] f^rfvrfp n h?l

3r?qarwJ w imi 5frwtw: i [’wj’fRrf^t

[inj f%*Rj*rrct ii ha]

I W*i!((4|qrMI<l ?T «l^fTl JJfwft II [<*M] VT(^]-

T(7T]^[t»T?nTT]-

[16] t*p#twn^rr?7fr^f^ i »raR aprerfa [ftf’r]

ir^t w II hSJ i rvpn: Tnrrw-

Tt: |i] *f^WT

[17] 1T*T(TT ffat ^#fnT WH II
|
.<V9

| W WRfWT:
h«1hh<ü ?rf*rf^7nmwr:

1
1] *twtwwtt ttj «rafar fa-

^ftnrnrr 11 (sc
|

* TI i vwj-
II hQ] V[Z\f* fZT

[18] fsrwwnfa

ft?fr Wfa [^]

TWtaT XT?T-

[19] f^nrrffr^TTTi i

ii Iro] ^T^Tf^^rrf^fft^ftrwTfwT iftar i w-

[20] ’!ra%WfsRT *ftWT ^WIW ^T ii [^q] irm*-

<SirtM'«r]<4<<?T*rrf^fn7ÜfMs<*jfH^'ST
i ^z^rrfafH^irl^]-

Zeilu U. Lies »#fa: gpqo. oq^fqo.
. — Zeile 15.

Lies vfa». Die Caesur fällt gegen die Kogel in die Mitte des Wortes H
Lies »J »wrr. — Zeile 1« Lies »fjffTi , ^JÜ|.

el *t eq ff] 0 . °4I^|T dir des Metrums «egen, °^T^T.' . ff»

Vor IfJT fehlen zwei .Kürzen oder eine Länge. — Zoiio 17. Lie* XirfTcTT* °MT’

TT°. llie Gruppe nt in sieht wie mt aus. Lies 0
cTTJfT .

zoiio i8 i.io»
• '’W5!:, w^zü°.

— Zo'le 19- Lies Hl I H f*[ t!
0

.
— Zeile 20. Lies HTä^°,

Hfreieho fif nach <j* ofc| des Metrums wogen und lies 0 x[ifiT.
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[21] ^ sm: r [*r\ «t «$t(:) jtc«i

«Ding f^rrw^ [i] %rrw finrr*rr <fqaiKqdr3<0i< i-

«t « [*»] ^ ft-

[22 ]
fffiphrft ifmit ^f[5t i 4»a«gm*]<igi «i

irfTrer^ »i^w ii [*#] wtt färysr Mm»H
[23] ^nfrnnwf^Tt (i) atjjmt «»re: iroT^appt *»t

R «Wh tffSTrt « ««fcf TOT* 7m: (I) f«-

[24] «71t fPTTfTT *Ppt AtUW II [>4] «-

r^ftr^T srof* TmrrftnT«« Trefr« im 4«: d) «mwfawr-

T* «fa-

[25] güw« «Wnt i ^«*nfM fprr^: ««fWfcrr

fwmn frr (0 «nft w fwrfTT

[26] «nsm: n L*t$] ^rrermft ^*miT

fiiwsjn: (i) «wrrTft «fsrarmt «7m««f*mT irmn: i]

Eine Schenkungsurkunde aus Assam.

Diese Inschrift wurde der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen

durch Mr. W. Winckler, Assistant Executive Engineer zu Tezpur,
einer am Brahmaputra nördlich von Nowgong gelegenen Stadt in

Assam, übersandt. Sie besteht aus fünf Kupfertafeln
,

die durch

einen King, ohne Siegel, zusammengehalten werden. Die Schrift

ist schön und deutlich und ähnelt dem modernen Bengali.

Die Inschrift enthält 29 Strophen. Sie beginnt mit einer

Anrufung des Ganesa (Strophe 1) und der Eber-Incarnation des

Vishnu (2). Die vamidvali (3—12) enthält folgende Namen einer

Königsfamilie, welche nach ihrem Gründer Bhäskaravaipsa'
genannt wird.

Zeilo 21. Das Metrum verlangt ohne Aufhebung des Hiatus nach

«g. — Zeilo 22. Streiche vor 7TÄ( des Metrums wegen. Lies

1T^7[. ipmHr. — Zeile 23. Lies .
- Zeile 24 Lies

ip* *nj:. - Zeile 25. Lies 71{ft^, PSI 0
. °^P»ft 0

.
- Zelle 26.

Lies^rr««:. 0ww>. «Jirqrr:, «Wn:, (?)•

1) Tafel U B, Zeilo 2. Vgl. auch IV B, 5.
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Bhäskara aus dem Chtmdravamsa.

Rdydrideva.

Udayakarna.

Nthiahkammha
,
vermählt mit Ahiavadevi.

j

Vallabhadeva.

Von Räyarideva wird berichtet, dass er seinen Feind in

einer Schlacht besiegt habe, bei welcher Elephanten von Vaiiga

betheiligt waren. Diese Nachricht bezieht sich möglicherweise auf

einen Krieg mit einem König von Bengalen. Das Verwandtschafts-

verhältniss, in welchem Nihäankasiipha zu Udayakarna stand,

wird nicht angegeben. Vielleicht war Udayakarna nur ein biruda

des Nihsankasimha. Letzterer war ein Verehrer des Gauripati

(Siva). Sein Sohn Vallabhadeva trug die birudas Nardyana
(Tafel III A, Zeile 7) und Srivallabha (III A, 8; IV B, 7).

Er erlegte die Büffel mit seinen Pfeilen, handhabte Schwert und
Dolch und lenkte Gespanne von Kämboja-Rossen.

Auf den Stammbaum folgt die eigentliche Schenkungsurkunde
(Strophe 13—22). Vallabhadeva stiftete in der Provinz Hüyya-
cliä (V) 1 bei Kirtipura in Gegenwart eines Mahädeva (lifiga),

um seiner Mutter die Seligkeit zu erwerben, auf Befehl seines

Vaters (also noch als Kronprinz) ein Speisehaus (bhahtaJdbi) *

für die Hungerleidenden. Zur Versorgung dieses Speisehauses

bestimmte Vallabhadeva im Jahre 1107 der Saka-Aera. sieben

Dörfer und fünf Leute. Für die Richtigkeit der Umschreibung
der bei Gelegenheit der Schenkung erwähnten Orts- und Personen-

namen (Tafel IV A, Zeile 6 f. ; IV B, 1— 4) kann ich nicht bürgen,

da in der Inschrift die Buchstaben «f, und q oft ver-

wechselt, q und u einander ganz gleich geschrieben werden, und
da mir die Hilfsmittel zur Identification jener Eigennamen fehlen.

Der Schluss der Inschrift (Strophe 23— 29) enthält die üblichen

Mahnungen an spätere Fürsten.

Text.

Tafel /.

[1] srt ’Sf ii ^nr^ntsw-

[2] TTzY^irrfwrsrr qxrij'rTqwtq <a^(?) w n-

[3] trw i h otiI *nr*rt wrttt-

1) Die zweite Silbo dieses Wortes könnte ebensowohl pya oder jfpa,

die dritte mich rä oder cd gelesen werden.

2) Tafel V, Zeile 3 annasattra genannt
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L4J spftTTT Tf TTTf^ : II |s| XTM l «IM-gT-

[5] HdMir^fl^Hlfr1«!Plf4«!n: xpTT* WTWft*

[7] ^rrw^jfr wä\ <j)^1 n [\\

Tafel II A.

[lj mwfrf^mfwr Twf^T i ipfmugiN

[2]

Trfr * »rrw*;: » |?] wn-r sT^fan-re-

1 4] fr^vftv^T\PT5i: 1 TfTPT 1 THu<IT<fl-

[5] ssei^fltf «Pr%fd TfaTTfv fr%xr

[ 6 ]
^fr TT^nfit^r nn: n |aj ^rnnwrRiw

[7] ww. *rjrr|*w*ft| wkw^-
Tafel II 11.

[1J W «R^TSWdlll ^ +mfif«ld-

[2] : Vtfrttffcft faffci: ^%gT«aKq*ST i faif<TT-

[3] Tnrrfrt^f 11 [*•] ««uiN*-

[4] : 4JHTt fTSVTTTfHTT^ TlfS TTTTfT^ I *T-

|5j »Tshft^rR ^vrf^ x^-

[6] *rre ’arr^rt ii \i\ frs^f^J^nifTI tt-

[7j wftwr: Tonrrfthr^Vrfr i

Tafel UI A.

|1] ^ TT fafTT^fq ffTBfsrT «[TT^RTT: TTF^TOT

*TT II l'Ol TT*

[ 2 J tft fTlTff^TJ TffTt TTT«!Tflf«T7TI I «TTTTffTT^TtfrT TT-

[SJ TtWT TTfTTfHfTJT I |c| TITT'

1> Lies H,. -» Lios l§f. 3) Lies f^?. 4i Lies b) Lies

[6] TfftTIT^: I

TS TTVT*Tfr
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N]

f5]

[«]

[7]

[ 8 ]

m
[2 ]

[3]

m
[5]

[6 ]

[7]

[ 8 ]

[ 1 ]

[2 ]

[3]

[4]

TTfatwr ^*r^*TTWfa: II [<1 \
fTwngip^:^-

qgf<HI?T SW Wtftxm ^:*(|)

^TT^TTWt rUm I ®P5V: TTHT^TTJ-

^ffaSWt IffTf^TTTTT^Tmt^BT-

Tufd in ß.

f^T^sntjfTT: II [<\0 ] WT^Z^TTO^^TTZtM-

»rretfart (i) ^jt «5Tsn 4ffTrwt ' Jifw*: itstw

wsrr: i w^thtt wq giHayig: *ü

Tft^r f^rxq: qf^nriT«! 'srnrt *m: i [mm]

* n |wl ?Tw^«nrzwör# 7 »vfT^sg ^frrvT i *rm-

w-

vt#rt" **tfägtgr: gr; i [m?] ^ «rew^R fa-irft*
10-

Tafel IV A.

[i| si^rerr **rarnr*n ii |m8]

tiwt v-

srarraror f^riiwr^ jttwsj: i fgin^f%fwr: ^ft-

n [sm] Tfräi R*R*fr*f: ^Trfm|t i]

rö* rüt Tnft srenmtgw: ii |m€| *|Tn]z IS-

fazmKl

1 » Lies WT. 2) Lies ^1. 3) Lies 4 k Lies 4JJ,

5) Lies 6» Lies 7) Lies oder OTT ! 8) Lies ^Tf.

9) Lies «fT- 10» Lies f^f. 11) Lies ^T. 12) Lies 1J. 13) Lies

HTO oder *rmz; über avata — arala siehe Childora, Pali Dictionary.

S
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[5] uwrc; *nPTT*T * jt*: ’äft
‘«

1

*1f*« vn

-

[6] anrafiamq,
ii h'oj q *rj «rr |qOTfq

[.«]

[7] ^r[^|qr<£^g<n|ii <**=] tfr^rrc^qj-

[8] q 5fth qurrOmrq; Tpn»t » *ftor q furfwr q«rra
5 wrrq-

Tafel IV B.

[lj $wre*ft|no] q&fr insrqrrw: qfs^ ^irctvr: i

[
2 ] TTanrrf^ra ^fq% qfovfqqn i 0°] Tjwt|*nrl qft^w

frrrr-

[3] *if\quq>:( i ] *r«f qz wqrr ^ttt q^ifffqiT <t^ti|^| q-

[4i farqTvqrr^rwT ^tqftwqqft [i] tO *n*rra qq-

[5] ^rwrf^qm: ii [qs.] ’qr »n^i^qOm«T!q<qOuKi^

[61 qrf^ nq: qrTnfr [i] 4 g^fwTq^T w*rni w 6qVO

[7] qfaranft *nr qf^qisi^O h 0?1 q qi4*äi qf^ft%

[8] qfrfq *jqf*:|r] wf’tfr ^ttr wnj ^rtlfiSq-l

[9] ^rO a 08

1

iln fwfqrraqql qfrrelfiraffi fq^vf* qf^

Tafel V.

fil qlOn. arrfq qrt «*<ifqq
7
|i| qf^fa q*q^9 rnrft-

[2 ] wO f^*rO ?fql inOimvt qw 11 Om] ve grjr-

qiqifaq-

[3i qr^srerfc ww q fqv% f^rfq| i| q qq wra-

[4] *nrnr* »fr^qwq tq 11 05 1
*rf^-

[5| f srfqnMr v^q^Ntwr: fqwfq famfq qrö wrrfq

li Lies 2i Lies 3.1 Lies J^. 4) Lies TcR. !t i Lies Z.

6) Lies
J. 7) Lies 7^.
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[6] 3 it[i] ff f^rfH Mrtprfa-

[7] *ianr*ni n [r'o] wi^'rtt Tn^rmm *fr i

*T fWRTt

[8i srf*röwr fxrgf»?: *n*ra u [><=] «rrfHtwvr ^rr tt-

5rf»r: tnniTf^-

[9] fi*: I w *P?» *rf*: fPS TT^T Wf*Tf«T H [R£] H

Zwei Steininschriften der ChandeHa*Dynastie im Mnsennt

zu Allahabad.

A.

Auf diese fragmentarische Inschrift beziehen sich wahrschein-

lich die beiden folgenden Bemerkungen
:
„One of the Muhoba in-

scriptions gives the genealogy from Dhaiiga to Kirtivarman, but

its date is lost“; Arch. 8. II, 447. „An inscription, now apparently

lost, which General Cunningham found at Mahoba, gave the Chandel

genealogy from Dhafiga to Kirtivarman“; V. A. Smith, J. As. Soc.

Bengal, L, 10.

[l] in v? w*: fjpTrq 11 x - -

-IXXXXXXXXXXXX 8 1«

[2j wt: wri »rarerN-

Tt: ii [\] tpn?r fTO[ x -

X X-~ ~ - » ? « - -

- - — - -]

[3] wrftawi3w: i
$-

« 8 # - -

M
*rfaantiij Ixxxxxxxx

X X X X u$ll

1) Lies
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[•
r
>]
$

whfa: b |'Q| |»x X XXXXXXXXXXX « *= II X -

— — X IX X

[ 6 ] äta: n |Q| %aroara arrfa: * a*ja aaiwfi*:

aa: i aVafiraai«(aa[ - - — -

ll qo II x — X -

IX-*" -X 1

17.1 $5
1

n| ttt; ^f^^rfr^«wwwTTi^Tf*iw aan; wr*

aafsw i ä faäfai arcwrra
Iiq^llX X--- | X -

- X - II S3 II

wa*friä v*r. i TOfnTwr am aTfaaaH
ja ll <18 ll

|
!Jj asmpnfa sp.fT^fsifvmZTfsT aaaafirT II

[
9 Mj ar^:

%HTcTa^f#afarraaaT «nraa-

-
|

- - -

~ ~ _ _ n «1$ 11

- - -]

tio] a\vrj i7*afa*nfaaTfäT ; jrt?r i *rr-

rm a: ^aa^^amfaHTt saVratqfaaa gaataanr* n [<v®|

^aaf^iafa: [- - -

[lij aaaa^Virfaaa: ama ii ,^=1 wr-
^r^yaif^aafaTait?: a^aas Traafaairjaäaiert r:

i aw-

xrs^mfTTf^-' B^B

[12] alt:
3

I 71^-J
TTTSlspfsTT^TVTT aT^afifäaaafa:

^rt jjit arr a<Hf*aa: n =o] wr^aT frja^aaaTift-

ii i t aaa. 21 i firfiaaT. ;i ) ' p aaa:
<K
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0 |

n rr u

[13] i OTT^prrei

»rn* * f » [rr]

*3^fr f^nnrrw rlfä — |

i ^ % ]

[14] i snr** fänrf*re: *rtft 175-

^rcN» ^fwiTPr^trf^r 11 [rö] wt*$* ht<t>3J

5%: wvft: «fNrtfRHni
|

H RM 8 -]

[15] «rfro^-

itr: 1 T^fir mra Rnrgvt v r? «rfrbe$Nft

%5brc: Tg^rlTT - 1
« ^ 1

- - -
1

- - -]

[16] f*** «Bmnaqe»«l Tf*

f^TjprntfRW u [rs] tfoT^f f*rcrrwjr^fJTO'reT?T*-

«faTRprr t»
I

[17] Rrr^rsfhfr:
2

11 Rft]

Inhaltsübersicht.

Strophe 5— 7. Soma-vamrfa.

8. Zu diesem gehörte Näräyana.
10. ,Darauf entspross jener König Namens Jeja, nach welchem

Jejäbhukti 3 (benannt) wurde, wie diese Erde (jrrithivi) nach

Prithu. Dessen jüngerer Bruder, B i j a mit Namen*

1) i. e. TW .
2) Lies l(?j I $ I «{«TB ?

3) Jcjäkabhukti (so ist zu losen) in einer Inschrift des Prithviraja von

naipvat 1233; Arch. S. X, Tafel XXXII, No. 10. Die spätere Präkritform des

Wortes i>t Jfjähuti oder Jajhoti; Arch. S. II, 4121T. X, 23. 99. Aus unserer

Stelle geht hervor, dass dieser Numo des von den Chandcllas von Mahoba be-

herrschten Landes Bandelkhand ursprünglich „da* Reich des dejä oder Jejdka"
bedeutete. Hin ähnlich gebildeter Naim» ist Tirubhukti = Tirhut.
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50 Hultzsch, lieber ebne Sammlung ind. Handschriften u. Inschriften.

17. „Es erschien Sri- D h aiiga, der Vernichter seiner Feinde,

das Glück der Erde , welcher durch die Kraft seiner Arme selbst

dem gewaltigen Ilambira, der _die Erde überlastete, gleichkam“.

19. Von diesem stammte «Sri -Man da 1
.

21. Von diesem stammte Vidyädhara.
22. „(Diesem) Meister des Kampfes, der den König von Ka-

ny&kubja vernichtet hatte, diente, während er auf dem Lager
ruhte

,
voll Furcht wie ein Schüler Bhojadeva

,
jener Mond des

A"a(a<7iuri-(Geschlechtes).“ s

23. V i j ay apäla.
24. „Als der Welteroberer Gäüyeyadeva3 (diesen) Schreck-

lichen vor sich erblickte, da schloss sein Herzlotus den Knoten
(die Blüthe?) des Kampfstolzes“. ^

25. Von diesem stammte «Sri • Ki r ti va r m an.

26. „Dieser quirlte mit seinem berggleichen Annstabe den

Ocean Ixikshmikarna*, welcher viele Fürstenberge verschlungen

und sich mit seinen Heereswogen hoch erhoben hatte; und gewann
von ihm durch seine Elephauten Ruhm (und) Glück, wie Puru-

shottama (Vishnu) den Nektar (und) die Lakshmi“.

29. Dessen Sohn war?

B.

Der Stein, welcher die folgende Inschrift trägt, ist von oben

nach unten in zwei Stücke gebrochen und an der rechten oberen

Ecke verstümmelt. Viele Buchstaben sind so stark beschädigt

und die übergeschriebenen Vocale etc. so schwach sichtbar, dass

es unmöglich war, in dem transcribirten Text alle undeutlichen

Buchstaben und ergänzten Vocale durch Einklammern zu bezeichnen.

Zu den orthographischen Eigenthümlichkeiten der Inschrift gehört,

dass der anuscüra vor Zischlauten und ? durch *T vertreten

wird. uud werden oft verwechselt In dem Worte
erscheint, wie in der Inschrift A und in der früher veröffentlichten

Deogarh-Inscbrift des Kirtivannan 5 von samvat 1154, durchgängig

die alte Form des Buchstabens <T.

Die Inschrift nennt sich ein Lobgedicht ( prafiasti). Sie be-

richtet die. Erbauung eines Tempels des Vishnu und eines Tem-
pels des Siva durch einen Minister des Königs Paramardin und

scheint nach Strophe 26 in dem £iva-Tempel angebracht gewesen

zu sein. Nach einer Anrufung des Vishnu (Strophe 1,2) giebt

sie die ramiävali des Königs (3—13):

1) Ganda bei Bäbft K. Mitra (J As. Soc. Bengal, XLVII, 75), Cunniugham
und Smith.

2) Man könnte aahakalachurichandrah auch als bahuvrihi erklären;

„summt dem Kalachuri- Chandra."

3) Von ('hedi.

4) D. i. &rikarna von Chodi; vgl Art h S. IX, 108. J As Soc. Bengal, L, 1 3 f.

b) lud. Aut. XI, 311.
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Madanavarman aus dem Soma-vanida.

Y as o vurman.

Paramardin.

Hierauf folgt der Stammbaum des Ministers, der die Urkunde
ausstellte (14—29):

Ixikshmidhara aus dem Vasishtha-gotra.

Vatsardja.

Ldhada, vermilhlt mit Prah/td.

Sukla.

Purushottama.

Läharla war oberster Minister des Königs Madana (d. i. Ma-
danavarman). Sukla und Purushottama bekleideten nach einander

dieselbe Würde unter Paramardin. Die zwei Tempel, deren

Erbauung die Inschrift feiert, wurden von Sukla erbaut, derjenige

des Siva aber erst von seinem Sohne Purushottama vollendet.

Die nächstfolgenden Strophen (80—82) enthalten die Namen
des Dichters, des Schreibers und des Steinmetzen. Von den beiden

ersten derselben, Devadhara und Dharmadhara, wird folgender

Stammbaum gegeben.

Lakshmidhara aus dem Gada ' -Geschlecht.

Gadddhara, Minister für Frieden und Krieg

des Paramardin.

Devadhara. Dharmadhara.

Die vorletzte Strophe (33) erwähnt sowohl Siva als Vishnu.

Die Schlussstrophe (34) enthält das Datura ,
dessen Lesung leider

nicht vollständig sicher ist, Vikrama-samvat 11[8]2, Sonntag der

fünfte der lichten Hälfte des Monats Asvina.

Da die Genealogie und Chronologie der Chandellas noch sehr

unsicher ist. vermeide ich, irgend welche Schlüsse aus dem Stamm-
baum und dem Datum zu ziehen. Dass die in der Inschrift ge-

nannten Fürsten der Chandella-Dynastie angehörten, dürfte jedoch

aus ihren Namen mit Sicherheit hervorgehen.

[ij 11 wfa *ft-

i 0 < wv^TTupnrr[ _ m
1) Möglicherweise ist Cwatnja zu losen.

4
*
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[2] fs i mg wrjnn-

fw: ii [\]

ftnrnnta: i mwrfro[g ]

[3] ymSUXg ^nfrf»TT^frf»T ti [?]

TK^feaHifd^itäMi: 1 srftrt ^TwrtTTr [x x :< ;mrrt-

11 [8] fterrfrrre

^TTugjTffr^rjfr
11 (m

|

^fr^ftrn %i
srkT^r ^TCfft f^r

gm mig* ^'RrFärcffTrt
1

Himqf^fm;|Tirl»rRq fl <n ftsf^w

tt 11 [$] t^^f^nfipnTfnr-

[6] 5rgranj% ^mfmfrfmrfmr wrm^: 1 gtfgfaf^-

^f^-refw^Tr, i& mn-rtfas %gfr^ [g 11 i'o] aaarr-

mr *nftm$r «rrn^ i

[7 ] 11
[c] ^^rpan

f^rf^rrft^wNaT 1 $$5 mim *r|* f*r-

^TTWWrgtT xrf*TW IT^r II [<>j
~Wtrfff| *T-

11 [qol [*]^r tt^

m I ?Tfft ^FtfR^fTTf^ 3*1 THTf^TT II [<»^J

[9 ] IT^WfTT ^TfHTWR I

fmrfa w *i|*ftjft? ifrw3: i
|

fsiip^Tsrfq

[10] *TO5r*ras 1 ^^[^f\i^r^t^rfxiTT?rrR^»T^^rrOT

1 ) Lies
<*i I *n 1 3i*l d T^Mt

.
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tu: b |q?| werrfw «ft aRf> «i h yfV?t qfrre*ftj«r| i

*rfwr*T*w f^^frn Rnrr: wt-

[11] VTf^r wtfwwtaT: ii |<t 8
|

»«« i^nBwq iMiiO -

1 warHn;: ^grfr^T| - - !^f^-

^ 1frw*nr**frrvTTwt?r # [wj

[ 12 ] 1 f^-

^rjpnq^r^ftvr^ fwra^fwfwrnrj^ 11 °ii 11 wwwr *f«r-

[i 3j * wm*t f^n?;: 1 awfvfrq *%<j: ^q?^diO

waftrtwr «fr wi r |«i'o] RT^w^wwTlwrf’ii!-

«fr^nfrf^fr^w#^ 1 imf^qRjfrirr

[ 14 ]
qwq wrrrwr wart: 11 |v=] wnrt^frqwfrrflfafWT-

wwrrarsft wn^rrw^a: 1 tnfra «fr fwtfwTrfwwnt

«w*rwr«f%f r [se] *ifwl ^fr «wr^w-

[ 15 ] «mt «rgarnc «r^TfwftTrnw: 1 fqgqf^na^r fäwtq:

tr*r*rn?r tw rrtTwaM h [wo] q[«rft«mt 1

wrrftf|Trrrw rwT f^«rr-

[16] 3wr 11 |^i mfr f^arrrw^ar: wawrvrfr-

qq-nm 1 w^Rertfq: qrwf^q: wtnftwrt «rq farf^*4«^w 1 [q*
|

TTWTi ]T*n|q%q wsrätfiwwi «rwi rqä «ftr-

[
17 ] wtrn^ff^qfTfs: rftarot^r^i: 1 qwrarrwf^T-

rrrqw^rrqTTwrJmm qwrawwTfwRrrftrw[ ]Twfr»rw^r?r-

[18] wi »ranfr fqwt^«ratT7n f~rrv:giri4'iqiwi qfqrwt

wt«fcqürrqf^e^: 1 wqfrawi w <rwi w fq*j*pf «ry<4*iw^M

[^|v«Sqj qTT^pq: «r q
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[19] ^ II II rr|«T^I fwfwfrfr*TWf*ffHl I

*rvfr Rprfa vt fwrö n [rm] ww wfz-

i a vftrfavw

[20 ] a : twrarewra v^rnnc n [*§} vri

*nfr ww» wi ^pft^rir i yift^Tl w v

fWt?R [7T]«ifg^TWw: ii [^o] f^^prRT*f^-

r: i vwvh vfv%3[21] tTY$ ftTTTKfq tt

^r>rnt ^nrfrT rwt ff ;jm«HRy!i <ir«fl ii [v^\ v*twrvTTgH'*T

WW^rfl -]TftWT I aiwqi^fVfRf faffVTfM-

[22] wr; ii |rq1 » RTTP^rfimw ffrvrrefr wm\-

VT^f 7TWV: I tWr^TTTO ^T*T'. RTBf^ftfVT-

wfHilf |^T*rf*pfr fwr ii [$o] TTwranff ^wvt: **vt-

[23] fr w^rfRT^Tm^rra^TT i wTwvt vH:

II [?f] II ^WPC KfiT'̂ fi : vffjT-

f^MRIR. I (X XftHr »IfTTTV: VtR<.|Vr«-wf<RlH H l?f] t'

[24] »JV fWV fsrvfÄ VTVWTTfiVTR V »JVTwft A I

TjTVffv^ VTV V SFfajvg »fflV TTTfrC H [??]

xrflwv]^Tffi*rt# i 4i if^^irg*n

fuRfija: ii [?8| vH^ l#l

Zwei Steininseliriften des Benares College.

Inschrift A.

Diese Inschrift ist an der rechten Seite und an der linken

oberen Ecke verstümmelt. Auch der erhaltene Theil ist durch

Löcher und Hisse entstellt und daher zum Theil schwer leserlich.

Die Schrift erinnert in ihrer verschnörkelten Form an die der

oben veröffentlichten Inschrift des Chandamuhnsena.

Die Inschrift besteht j»us drei Strophen in dem Metrum
SraycIJiarä und zweien in Sdrdiila. Strophe 1 preist die Heilig-

keit von Benares ( Vdrdnast). Strophe 2 scheint einen verkehrs-

reichen Bezirk der Stadt zu schildern. Dort wurde ein gewisser
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PantJin geboren (3). Dieser errichtete eine Bildsäule der Chandi (4)

und erbaute einen Tempel der Bhavdni (5), in welchem sich die

Inschrift ursprünglich befunden haben muss.

[i]
*

• [WT]m Trrrwto fojTOre-irr»rt*NlOfi £-

]

[2] [ h] *r*rofr ^fr f*nm: srsrcTfa

II [q|

f ]

[3] i

37T^fWT5RT^Tf»f^ pfwr [- ...

n]
[4] ^Tn^rqaggmn ffcpmsrnrft 1 wt-

vfa;: «irre:
|

------ -]

[5] : nrnt »ran ftpfrö ^fr-

ar^fPrfwr ifa f*rat u l$] ?t*rpnirfa\rrc^w|

1

[6] x|iyHO'Tl*II#<r^d"tnHfi«t*IIH
1

|r*dT I *rä<*r-

uif^fg ^rqilffrqT ^«!T*pn\ftfi|^r 3
[

- - M Ö ]

[7] Itfaurjurrfq *r w gferv^rsTTw^ffait ’glwnr-

wf*n**nrf77t 1 T**t ?fsi< ftrwrj

J

[8] |Trr^i<rawr*Tt ^rTfPTr ^rrf^t n [m]

Inschrift B.

Dieses kleine Fragment ist der Ueberrest einer umfangreichen

[rrasasti. Erhalten sind nur Stücke der Strophen 42—45 , der

Name des Steinmetzen, das Datum samvat 11 — entweder die

1) Lies oqmn'l . 2) Lies fjg; . 3) Vielleicht i$tl »*| *1 <| <4 [ ,
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beiden ersten Ziffern eines Datums aus dem zwölften Jahrhundert

oder das elfte Regierungsjahr eines Fürsten — und ein Stück

eines Schlussverses.
[1]

|*rr| wr n 8^. «
* *

[2]

• • •

[3j n 88 n
• • • •

[4]

rt^r 2 «rr^^Rr ii mm. w

[5]

^r 3
*twf»reTM: «T|s*rr«)

Eine Steininschrift des Museums zu Delhi.

[ 1 ]
PTfat II W '^TTTWWTTr^TT: 1

*r*prrerfl wrfvnm^ i 3

[
2]

«nwt(?) mto m: *tttj trhn r,wtw *rf i

wn: pft^wniR y ^

[3] ff^rnrnw: gfwt ^naNfw i frfwwngnr gft rR

Tfmtrfar f*rf*frn u s ntw*-

14] TTt Wt TTm f*Tf7rtra^i I ^TfJTRT •pTgw: WK1-

ni *i «v?vq«T: b 8 ^ wrrmj-

[5] ^^rTft^srarr^: I «rnr^rert snjt

nft ii m tht: TT*rfa kwt m g-

[6] *»: i ^rt^^rrfwt xrrf?T «tat* n i

srfa ^ n ff^rt g*äföt ^ftr-

[7] ^TTnft7rarf»i*nftr*it i *ir: ^farr^^riTgr «rr^jrfr^-

tr?m n *0 waftvr^Tffsnff

[8 ]
i t**r$snt;iv*!fTOf^nT:

ii
c

1 1 Vielleicht ejlälft^c^®, 2) I.ie» 3 rcfTl btl. 3) Mos fjpjft.

4 i Vielleicht . 5) Dm zweit«* ^ ist eine nachträgliche Corroctur.
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[9] ^raftvT^r

frot i »mrrfH^fr fn-

[10] 'Trnrmrr td®

»

e

*rrrrejw»re*nft ü^i-

[lij *mrr »rsfrir: i v. h 8o

^ThTT^rwsrt »r^r-

[ 12 ] TTwt i TfNrr f*prri*n*rre wwnsrrw>fr 357fr 11 <n

^'r#: %7Tw*rw^r: Tnvrfcrrsft-

[13] fvr’twjfta: I 1)gqi»n*< i ^ 3ET»r^^f^TTrv^-

Tffafw. h ’sröTT^fr:

[I4j ^TTmwHT^r: 1 *pn tttt-

^wfHvrr*T7n*Tl(i^[<vr<r*i|7^lf^% n

[i5j -M?r r»rgg«l 1 tbt-

TTIWRm: TTff I! m
[16] t^wr^TT: 1 0^«rt qn^prffrä fg-

f%7t Tfl^rrrer; 11 <im t^w^rfa-

[17] Trm 5 1 f^t trog tthtto

Tj^rtvr. n <\$ ThTTT. i?cö wr^pr tj-

[18] M TfPrf^ir II

Inhaltsübersicht.

Strophe 1, 2, maiujala.

3—6. ,Es ist ein Land Namens Hariyana, auf Erden dein

Himmel gleichend; dort ist eine Stadt Namens phillikii (Delhi),

von den Tomaras gebaut. Nach den Tomaras führten in dieser

die Chähamäna-(Chauhnn-)Fürsten, welche ihre Untertbanen eifrig

beschützten, die unumschränkte Herrschaft. Darauf nahm der

Mlcclichha Sahäbadina (Shihäbu-ddin)
,

dessen Tapferkeit die

Geschlechter seiner Feinde verbrannte, wie das Feuer die Wälder,

1) Lies 2) Lies
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mit Gewalt diese Stadt. Von da an wurde diese Stadt bis heyte

von den Turashkas besessen; jetzt schützt sie der Fürst Sri-

Mahammadasähi (Muhammad Shäh)“.

Die Strophen 7— 12 geben den Stammbaum zweier Kaufleute

von Delhi. „In dieser Stadt ist ein Geschlecht von Kaufleuten,

die Agr o t akan i v ä s i

n

s
* I

. Aus diesem stammte:

Sdchadeva.

I

Lakshmidhara.

Mdhd. Ghikd , vermählt mit , l’iro
,

der

Tochter des Sridhara.

Melhä. Khetala oder Shetala. Paitala oder Paitiilca.

13— lti. Khetala und Paitala Hessen in dem pratigana

(parganä) von Indraprastha (Delhi) in dem Dorfe Sarah ala
einen Brunnen

(
prahl oder küpa) anlegen, um ihren Ahnen die

Seligkeit zu erwerben und ihre Nachkommenschaft gedeihen zu

machen.

Das Datum ist Vikrama-sanuxU 1384 pluiltjuna xudi 5,

Dienstag, in Worten und Zitfern.

Bharhut-Inschriften.

Einen Tbeil der Zeit, welche ich zu Calcutta in Dr. Hoernles

gastlichem Hause zubrachte, benutzte ich zur Anfertigung genauer

Facsimiles derjenigen Inschriften des Stüpa von Bharhut, welche

sich jetzt im Indian Museum befinden. Der verdienstvolle Director

des Museums, Dr. Anderson, bat mich durch die Erlaubniss zum
Abklatschen der Inschriften zu aufrichtigem Danke verpflichtet.

Ein Theil der Inschriften ist bereits von Dr. Hoernle im Indian
Atdiquart) (vol. X, p. 118. 255. XI, 25) ausführlich behandelt wor-

den. Die folgenden Lesungen und Uebersetzungen machen keinen

Anspruch darauf, die Erklärung dieser merkwürdigen Denkmäler
ahzuschliessen , sondern sollen nur eine auf genauen mechanischen

Copieen beruhende Uebersicht des Stoffes geben.

Bei dem hohen Alter des Stüpa von Bhajbut, der nach der

Inschrift No. 1 unter der Herrschaft der Sunyas (2./1. Jahrh.

vor Chr.) bereits existirt zu haben scheint, verdient es besonders

hervorgehoben zu werden, dass in den Weiheinsehriften ein Kenner
der pitakas

(petakin ,
No. 134), des suttunta (sutamtika. No. 95)

und der fünf nik/iyas {pachanckdyika
,
No. 144) erwähnt werden.

Ein bisher nicht identificirtes Belief (bhisahnrnniya jataka, No. 17)

habe ich mit Hilfe des Vinayapitaka zu erklären vermocht, ein

i) Vgi smn^rsrr » race of mcrchants of tho Vnis tribo ifrom AgrohA,

it place wost of Delhi/4

;
Hat«’» liindee Dictionary. AfjroUika ist offenbar der

alte Name von Agrohä.
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anderes (udajaiaka
,

No. 14) mit Hilfe des dritten Bandes der

Ausgabe des Jätaka von Fausböll. Derselbe Band enthält drei

bereits identificirte
,

aber bisher ungedruckte jätakas: No. 352,

Sujdta/dtaka (Bharhut No. 6), No. 357, Laiukikajätaka (Bbarhut

No. 109) und No. 383, KvJckutajataka (Bharhut No. 7). Ein

Belief (Bharhut Stüpa, Tafel 45, No. 5), dessen Ueberschrift

fehlt, enthält eine deutliche Darstellung des Ärdmadüsakajdtaka
(No. 46 und 268 der Ausgabe von Fausböll), ein zweites (Tafel 34,

No. 3) eine solche des Vaddhak.isukarajdtaka (No. 283) und ein

drittes (Tafel 33, No. 4) eine des Mahäkapijdtaka (No. 407).

Die meisten der noch nicht identificirten bildlichen Darstellungen

werden sich erklären lassen, wenn das Jätaka in seinem ganzen

Umfange gedruckt und durchforscht sein wird. Die im Folgenden

gegebenen, zum Theil auf reinen Vermuthungen beruhenden Ueber-

setzungen der zu noch nicht identificirten Reliefs gehörigen In-

schriften werden dann leicht berichtigt und ergänzt werden können.

Beiläufig bemerke ich , dass die zu zwei fragmentarischen

Recensionen des Mütavmdajdtaka gehörige Strophe mit der Haupt-

strophe einer Er/.äblung des Panchatantra verwandt ist. Die letzte

Zeile der 103. Strophe des Ekanipäta und der 98. Strophe des

Paüchanipäta lautet:

ichchhdhatassa posansa chakkam bhamati matthake.

Damit ist zu vergleichen die zweite Hälfte der 22. Strophe

des fünften Buches des Panchatantra:

afäobhdbhibhütasya chakram bhramati mastake.

Das Mahdm ittavindakajataka findet sich nach der Angabe

des jätaka No. 82 im Dasanipäta, welcher noch nicht publicirt ist.

Das zu der oben citirten Strophe gehörige jätaka scheint jedoch

mit dem Loacdcajdtaka (No. 41) verwandt zu sein und von der

zur obigen Strophe des Panchatantra gehörigen Erzählung beträcht-

lich abzuweichen.

Gänzlich unzuverlässige eye-copies der hier veröffentlichten

154 Inschriften (mit Ausnahme der 4 letzten) finden sich in

General Cuuningham's Stupa of Bharlmt, Tafel 53— 56. Die

hinter der laufenden Nummer eingeklammerten Zahlen verweisen

auf Tafel und Nummer dieser Publication. 38 der Inschriften,

von denen sich im „Bharhut Stüpa“ et/c-coj)ies finden, sind nicht

nach Calcutta transportirt worden. Da es vergebene Mühe wäre,

diese Inschriften nach General Cuuningham’s willkürlichen Facsimiles

zu trauscribiren , so beschränke ich mich darauf, aus ihnen einige

wichtige Eigennamen herauszuheben , von denen die meisten auch

in den hier veröffentlichten Inschriften erwähnt werden. Von
.Städtenamen finden sich Xds/ka (55, 87), Moragin (55, 95), Ka-
raJuikata (55, 96) und Vedisa (55. 100. 56, 1). Dazu kommen
*Selajturaka, ein Bewohner von Sailajrura (55, 91), Bhojakataka,

ein Bewohner von Bhojakata (56, 46) und Kosabeyeka, eine Be-

wohnerin von KavJdmbi (54, 53). Zwei gleichlautende Inschriften

Digitized by Google



60 UuUzsch, lJeher eine Sammlung itui. Hawlschriften n. Inschriften.

(54, 70. 79) scheinen zu lesen: Nadoda-päde Chenarhhako , „at

Fusse des (Berges) Nadoda — ?* Ein Pfeiler in Pathora (55, 96
trägt eine Statue der Güttin Mahdlcoled (Mahakoka devata). AtS»
einein Fragment (56, 8) erscheint der Name des Engels Arha
gupta (Arahaguta devaputa). Ein Querbalken (56, 67) ist .di

Gabe der Nätjarakhitä (Ndgarakshitd), der Gemahlin des König
ein anderer (56, 54) enthält den Namen .des

eines Sohnes des Königs

Prinzen V{

Dhanabhüdhapäla ( Vyädhapdla)

,

(s. No. 1)‘.

In den Anmerkungen bezieht sich A

S

UV. auf Professi

Bühlers Lesungen der Höhlen-Inschriften im IV. und V. Han
der Archaeological Survey of Western India, Am. ln. auf die vo
mir herausgegebeneu Amarävati-Insehriften, ZDMG. XXXVII, 54

No. 1 (53, 1)'.

[1] Suganam raje rano Gdgi-putasa Visadevasa

[2] pautena Goti-putasa Agarajusa pnitena

[3] Vdchh i-pulena Dhanabhütina kdritam lorandm *

[4] silakamviamto cha upanma 3
.

Während der Herrschaft der £ u ii g a s wurde von Vdtxiputr,

Dhanabhüti, dem Soliue des Gauptipuira* Angäradyut
(und) Enkel des Königs Gdrgiputra Visvadeva, (dieses) Tho
erbaut, und die Steinarbeit 6 entstand.

No. 2 (53, lb).

Aya-Nitgadevasa ddnam.
Die Gabe des ehrwürdigen Nägadeva.

kS

No. 3 (53, 2 b ;
Hoernle 5).

Maghddevü/a jataka.

Das jataka von Makhädeva.

No. 4 (58, 3b; Hoernle 6).

Dighatapasi sise anusdsati.

Dirghatapasvin belehrt (seine) Schüler.

1) Ein Facsimile dieser Inschrift habo ich iin Indian Antiquary, XIV. 139

veröffentlicht.

2) Lies toranam ( für _C )

.

8) Lios upamno für I).

41 Die Namen oder Titel Oäiji und Vächhi sind von brahmanischei

qotras abgeleitet, wie dio der Müttor der Andhra-Ktinige, (rOtuin

i

,
1 lijtiliu

und Mädhari. Dagegen ist das Patronymicum Goti nicht -brahmanisch ,
wie

Vedehi, der Name der Mutter des Ajatasattu im Mahäparinibbänasutta, sowie

Kiiusalyit und Kaikeyi im Kamayann.

6) Aiig&ra[ka] iva dgoUita itg Angäradyut f
„wie Mars glänzend".

Dieso Erklärung verdanke ich Herrn Professor Hehler

6) Leber kammanto „Arbeit" siehe (Jhildors, s. v.

B

ffc»
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No. 5 (53, 4b; Hoemle 7).

Abode chdtiyam *.

Das chaitya auf dem (Berge) A r b u d a.

No. 6 (53, 5).

Sujato-yakuto-jataka.

Das jdtaka von „Sujüta — **.

No. 7 (53, 6).

Bidalajatara 3 kukuta-jataka.

Das jdtaka von der Katze (oder) das jdtaka vom Hahn.

No. 8 (53, 7).

Dadanikamo ehakama.
Die Wandelbahn Dandanishkrama(?).

No. 9 (53, 8).

Asadd vadhu susdne siydla-iiati.

Die Frau Ashätjhä, welche auf dem Kirchhof die Schackale

bemerkt hat 4
.

No. 10 (53, 9).

Im-m iyojaiaka

.

Das jdtaka von der rwÄi-Antilope.

No. 11 (53. 10; Hoernle 1).

Miya saniadaku[m
]
chetaya 5

.

Das die Antilopen erfreuende chaitya.

No. 12 (53, 12).

Kinara-jdtakam

.

Das jdtaka vom kimnara.

No. 13 (53, 13).

Jafita-aabhd.

Die Versammlung der Asketen 6
.

No. 14 (53, 14).

Uda-jataka.

Das jdtaka von den (beiden) Fischottern 7
.

1) Möglicherweise nur verschrieben für chetiyam.

2) guhuto (grihltah) ist vielleicht durch „(von seinem Vater) erfasst",

d. h. entweder ..aufgesucht" oder „verstanden", zu übersetzen. Siehe das Sujit

-

tajätaka, No. 352 bei Fausbüll.

3) Lies ka.

4) iiuti steht vielleicht Tür jhätri, wie in No. 38 kctä Tür krefei.

5) Man kann zweifoln , oh über dem zweiten akshara der Yocal »' nur

vergessen ist oder ob das n ein Ausdruck der undeutlichen Aussprache des

Vocales sein soll. Ebenso findet sich a für u in Subhadä (No. 52) und Ajd-
Uisata (No. 77).

6) lieber jatila siohe Vinaya Texts ,
translated by Khys Davids and

Oldenberg, II, 129, note 2.

7) Identisch mit dem Dabbhapupphajätaka ,
So. 400 der Ausgabe von

Fausbüll.
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No. 15 (53, 15; Hoemle 4).

Sechha-fataka.

Das jdtaka vom daiksha *.

No. 16 (53, 16).

[1] Karahakata-nigamasa

[2] ddna.

Die Gabe der Stadt Karahaka(a s
.

No. 17 (53, 17).

Bhisa-harany/a jataJca[m\.

Das jdtaka vom Dringen der Lotusfasern 3
.

No. 18 (53, 18; Hoemle 8).

Veduko katha dohati Nadode pavate.

Veijaka* milkt 5 katha " auf dem Berge Nadoda.

No. 19 (53, 19; Hoemle 9).

Jabü Nadode pavate.

Der jambü (-Baum) auf dem Berge Nadoda.

No. 20 (53, 20; Hoemle 2).

U Janako rdja Sivala dem'.

Der König Janaka. Die Königin §ivalü ;
.

1) Siehe Childers, s. v. nekho. Die auf dem Relief durgestellte Scene

hat Rhys Davids (Buddhist Birth Stories, I, p. CH) mit dem Dubhiyanwkkata-
jätaka (No. 174 der Ausgabe von Fausböll) identilicirt.

2) Dersolbe Ortsname kommt in No. 67, 70 und auf Seite 59 vor,

Karahfikatlnka
,

„ein Bewohner von KaraJidkala“, in eiuer Kudä-lnschrift

(ASWI. IV, 87, 18). Hiermit identisch ist wahrscheinlich Karaiidtaka in einer

Räshtraküta-Inschrift von Saka 675 (lnd. Ant. XI, 110) und das moderne Ka-
rädh im District von Sätärä.

5)

Im Mahkvagga (VI, 20, 1—3) wird erzählt, dass ein Eleph&nt dem
Maluwioggalläna ein Bündel von essbaren Lotusfasern aus dem See Mandä-
kini holte und Mahämoggalläna dieses dom Heberkranken SdripulUi in Jetavaua

übergab. Auf dem Relief erblickt man links einen vor einer Hütte sitzenden

Manu, in der Mitto einen stehenden Mann, welcher dem ersten ein Bündel von
Lotusfasern (bhisaj übergiebt. und rechts einen Elephanten. Hieraus ergiebt

sich, dass in der Zeit zwischen der Abfassung des Mahävagga und der Er-

bauung des Stupa von Bharhut im Anschluss an die im MahävAgga erzählte

Legende ein jätaka abgefasst worden sein muss. In diesem jätaka müssen

auch diejenigen zwei Figuren des Reliefs, die im Mabävagga nicht erwähnt

werden
,

eine Frau und eiu Affe
,

eine Rollo gespielt haben. Wie das Bhisa-

haraniyajätaka . so hat sich auch eines der publicirten jätAkas, das Sukhavi-

liärjjätaka, an eine im Vinayapi(aka erzählte Begebenheit angeschlossen; siehe

Vinaya Texts, III, 231.

4) Diese Persönlichkeit war nach No. 63 ein Gärtner. Vcluka „Röhrchen“
kommt im jätaka No. 43 als Name einer Schlange vor.

5) Siehe die Abbildung.

6) katha steht vielleicht graphisch oder dialektisch für katha (kauhtha)

„Holz“. Professor Buhler vermuthot darin kvdtha „Dococt“.

7) Ueber Sivald und ähnliche Bildungen stehe Am. ln. No 1, Amu. 4
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No. 21 (53, 21; Hoemle 3).

Chitupäda sila.

Der Fels CbitrotpAtA*.

No. 22 (53, 1 c).

Vedisd Ühdpadevdyd Revatimita-bhdriydya pathama-thabho

ddnam.
Der erste Pfeiler (ist) die Gabe der ChApadeva, der Ge-

mabliu des Revatimitra, aus Vaidisa.

No. 23 (53, 2 c).

Bhadamtasa 1 aya-Bhutah-akhitasa Khujatidukiyasa ddnam.
Die Gabe des ehrwürdigen Herrn ßhütarakshita aus Kub-

j a t i n d u k a (?).

No. 24 (53, 3 c).

Bhaaavalo Vesabhuno bodhi sdlo.

Der sdla, der bocUii (-Baum) des erhabenen Vis v ab hü.

No. 25 (53, 4 c).

Aya- Oorak/uiaaa thabho ddnam.
Ein Pfeiler, die Gabe des ehrwürdigen Gorakshita.

No. 26 (53, 5 b. 6 b).

Aya-Pamthakasa thambho ddnam Chulakokd devatd.

Ein Pfeiler
,

die Göttin KsbudrakokA 4 (darstellend)
,

die

Gabe des ehrwürdigen P a n t h a k a.

No. 27 (53, 7 b).

[1] Dabhinikdya Mahamukhisa dhitu Badbika-

[2] ya bhirhlmniya ddnani.

Die Gabe der bhikahunl BadhikA

5

,
der Tochter des Ma-

li A m u k h i ,
einer (oder : aus) D A r b h i n i k A (?).

No. 28 (53, 8 b).

[2] Pdtnlijmtd Käyasntdya Kodi-

( 1 1

ydniyd ddnam.

Die Gabe der NAgasenA, einer Ko4yAni fi aus Pa(aliputra.

1) Chitn’i ulpdtd yatra *d nild, „wo sich wunderbare portenta ereignen“.

Auch im Püli vertritt Wpp&da sowohl utjuida als utpdta.

2) Sieht wie UtttO aus.

3) Sieht wie td aus.

4) Vgl. Mahdkokd ,
Seite 60.

5) Vielleicht ist Bodhikd zu lesen. Der Name Boiüii kommt dreimal

in den Kudn-Inschriften vor (ASWI. IV, 85, 5. 87, 21. 221.

6) Kodiydni

,

das auch in No. 100 vorkommt, ist vielleicht ein Femini-

num zu Koiliya; vgl. arya
,
arydni und kxhdtriya

,
kshatriydni, Ueber die

Kodyas, einen den S&kyas benachbarten und verwandten Stamm, siehe Kern,

Buddhismus, übers, von Jncobi, I, 174. 295. Ferner könnto Kodiyani dem

Patronymicuni Kaunttinydtjiiiif entsprechen
;

vgl. Moyyalldna *= Maiulgu-

lyäyana .
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No. 29 (53, 9 b).

[1] Samandyd bhikhuniyd Cliudathilikäyä

[2] ddnam.
Die Gabe der bhikshum Sramana, einer Chudajbiliku '•

No. 30 (53, 11b).

Bhagavato Kondgamehiasa bo 3dhi.

Der bodhi (-Baum) des erhabenen Konägamana.

No. 31 (53, 12 b).

Bhojakatakäya Diyanagay[e
] bhichhuniya ddnam.

Die Gabe der bhikshum Dinnägä aus Bhojakat-a.

No. 32 (53, 13 b).

Ndga-jdlaka.

Das j'dtaka vom Elephanten.

No. 33 (53, 14 b).

[1] Bib[i]k[ä]nadika/a Budhino gahapatino

[2] ddnam.
Die Gabe des Hausherrn B u d d h

i

(aus) Bimbikänan-
d i k a t a (?).

No. 34 (53, 15 b).

Supävaso yakho.

Der yaksha Supravps h a (?).

No. 35 (53, 16 b).

Dhamagutasa ddnam thabho.

Ein Pfeiler, die Gabe des D h a r m a g u p t a.

No. 36 (53, 17 b).

[1] Bibikamuiikala Suladhasa asachdrikd*-

[2] sa ddnam.
Die Gabe des Reiters Sulabdha (aus) Bimbikänandikata.

No. 37 (53, 18 b. 19 b).

[1] Pusasa thambho ddnam
[2] miga-jdtakam.

Ein Pfeiler, das jdtaka von der Antilope (darstellend), die

Gabe des Pushya.
No. 38 (53, 20 b).

Jetavana Anddhapediko deti kotisamlhatena Icetd.

A u ä t h a p i n d i k a giebt Jetavana, (welches) er durch

Belegung mit kotis gekauft hat.

1) Dtu» Samanä hier Eigenname ist, ergiebt sich aus No. 103 und 104.

S) Lies ma

3) hu ist zerstört und sieht wie he aus

4) Lies ka. Das dritte aksharu kann auch t’u gelesen werden. Beide

Lesungen lassen sich etymologisch rechtfertigen
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No. 39 (53, 21b).

Kosa[m\ba-lcvfi.

Die Äai«Wm/«!-Hulle.

No. 40 (53, 22 b).

Ga[m]dha-kuti.

Die Duft-Halle *.

No. 41 (53, 23).

Dhamarakhitasa ddnam.

Die Gabe des Dharmarakshita.

No. 42 (53, 24).

Chakavdko ndgardjä.

Der Schlangenkönig C h a k r a v ä k a.

No. 43 (53, 25).

V[i]rudaJeo yakh[o\.

Der yaksha Virüdhaka*.

No. 44 (53, 26).

Gamgito i/ak/w.

Der yaksha G a fi g i t a.

No. 45 (54, 27; Hoemle 17).

Ai/a-Jsidinasa bhdrutkasa dn na in.

Die Gabe des ehrwürdigen Kishidatta, eines Predigers.

No. 46 (54, 28; Hoemle 11).

[1] Bhagavato Sakamunino

[2] bodho. ,

Der bodha (-Baum) des erhabenen S ft k y a ui u n i.

No. 47 (54, 29; Hoernle 12 a).

[1] Purathima [di]8a SudJui-

[2] tnisd de{va]t[d}.

Nach der östlichen Himmelsrichtung die Suddhnväsa (ge-

nannten) Götter.

No. 48 (54, 30; Hoernle 12 b).

[1] Utaranx disa [tini ä«-]

[2] vatani ,vtsr/[7u’].

Nach der nördlichen Himmelsrichtung [drei bedeckte] Häupter(?).

No. 49 (54, 31; Hoernle 13).

[1] Dakhmam disa chha Kd-

[2] mdvachara-sahasiini.

Nach der südlichen Himmelsrichtung sechstausend K ä m ä -

yacharas.

1) lieber gandhal.-uti »ieho Ind. Ant. XIV, 140. und ASWI. V, 77.

2) Siebe Böbtlingk-Hoth, ». v., und Childers, s v. viritlho.

Bd XL. 6
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No. 50 (54, 32; Hoemle 14).

[1] Sädikasammadam
[2] turam devänam.

Die durch Spiel und Tanz 1 erfreuende 2 (d. h. von Spiel und

Tanz begleitete?) Musik 3 der Götter.

No. 51 (54, 33; Hoernle 15 a).

Misako*8t achharä.

Die apsaras Mißrakeäi.

No. 52 (54, 34; Hoemle 15 d).

Sabhad[ä] achhar[d].

Die apsaras Subhadrä.

No. 53 (54, 35; Hoernle 15 c).

[1] Padumävati

[2] achharä.

Die apsaras Padmavati.

No. 54 (54, 36; Hoernle 15 b).

[1] Alam-

[2] hasä achharä.

Die aj saras Alambushä.

No. 55 (54, 37 ;
Hoemle 18).

Ka[vi]dariki.

K a 11 d a r i k i.

No. 56 (54, 38; Hoernle 21).

[1] Vijapi

[2] vijddharo.

Der vidyudliara V i j a y i n 5
.

No. 57 (54, 39; Hoernle 10 a).

Bhayavato dhamachakam.
Das dhurmachakra des Erhabenen.

No. 58 (54, 40; Hoernle lüb).

fl] Rdjä Pasenaji

[2] Kosalo.

Der König Prasenajit von Kosala.

1) mitaka = n&takabhedu nnch Bühtlingk-Koth

2) Mit *ainmada vgl. tanuidaka in No. 11.

3) Ueber türa *= türya siehe Ueroachandra II, 63 und Piscliels Note dazu.

4) Lies ke.

5) Die Form Vijapi erklärt sich vielleicht aus Vijayin durch Uebergang

des y in V und Verhärtung dos t? zu p. Ueber den ersteren Lautwandel siehe

Kuhn, Pali-Grammatik, 42 f, und A8WI. IV, 119, note 1. wo ßhadavaniya (Seite

109, Zeile 10) nachzutragen ist. Ueber die letztere Erscheinung siche Kuhn,

45, und vgl Erajxita «= Air&vata (No. 59 und 60), bhagajmto — bhnga-

catuh (Am ln. No 38) und pärdpata *= pärdvala (Jätaka No. 42j,
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No, 59 (54, 41; Hoernle 16 b).

Erapato [nd]garajd.

Der Schlangenkönig Airftvata 1
.

No. 60 (54, 42; Hoernle 16 a).

[1] Erapato ndgar(tja

[2] Bhagavato radatc.

Der Schlangenkönig Airävatn verehrt den Erhabenen.

No. 61 (54, 43; Hoernle 20).

Bahuhathiko.

Der (Feigenbaum) Bahuhastika*.

No. 62 (54, 44; Hoernle 19 a).

[1] Bahuhathiko nigodho

[2] Nadode.
Der Feigenbaum Bahuhastika auf (dem Berge) N a d o d a Ä

.

No. 63 (54, 45; Hoernle 19 b).

[1] Susujntlo Koddyo
[2] Veduko a-

[3] rämako.

Sisupäla der Kodya 4
. Der Gärtner V e d u k a 5

.

No. 64 (54, 48. 49).

[1] Cheleulana-Saghamitasa thabho ddnam
[2] bhagavato Kasapasa bodhi.

Ein Pfeiler, den bodhi (-Baum) des erhabenen Kaäyapa
(darstellend), die Gabe des Samghainitra aus Chi k ul an a 6

.

No. 65 (54, 50).

Ndgaye bhichhuniye ddnam.
Die Gabe der bhikshuni Nägä.

No. 66 (54, 51).

Bhadamta- Valakasa bhanakasa dann thabho.

Ein Pfeiler, die Gabe des ehrwürdigen Valaka, eines Predigers.

No. 67 (54, 52).

[1] Karahakata

[2] aya-Bhutakasa thabho ddnam.
Ein Pfeiler, die Gabe des ehrwürdigen Bhütaka (aus) Ka-

rahakata.

L) Diener König der Nägas heisst bei den Buddhisten gewöhnlich Krä-
vana, im Cbullavnggn (V’, ti) Erdpatha.

2) Bahavo haetino yatra sah, „hei dem sich viele Elephanten aufhalten“.

Siehe die Anmerkung zu No. 156.

3) Siehe No. 18, 19 und Seite 60.

4) Wahrscheinlich ist Kotliyo zu lesen; über Kodi/a siehe die An-
merkung zu No. 28

5) Siehe No. 18.

6| Chek'ulana = Chikulaniga, No. 88.
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No. 68 (54, 54).

Tikotiko chaknmo.

Die Wandelbahn Triko(ika'.

No. 69 (54, 55).

Bhadata-MaJiilasa thabho danam.
Ein Pfeiler, die Gabe des ehrwürdigen M a h i 1 a.

No. 70 (54, 56).

Karahakat[d] Samikasa ddna thabho.

Ein Pfeiler, die Gabe des Syümaka aus Karahakafa.

No. 71 (54, 57).

Bhadata- SamaJcasa thabho ddnam.
Ein Pfeiler, die Gabe des ehrwürdigen Sy&maka.

No. 72 (54, 58).

Yavamajluikiyam jdtakain.

Das jdta/ca vom yavamadhyaka *.

No. 73 (54, 59).

Sirimd devata.

Die Göttin Primat!.

No. 74 (54, 60).

Suchilomo yakho.

Der yaksha Auchiloma.

No. 75 (54. 61).

[1]

to bhikhuniyä thabho

[2] danam

.

Ein Pfeiler, die Gabe der bhikshuni

No. 76 (54, 62; Hoernle 24).

Bhadatasa aya-Jsipdlittitia bhdnakasa nacakamikasa danam.
Die Gabe des ehrwürdigen Herrn Jjt is h i p ä 1 i t a, eines Pre-

digers, welcher den Neubau leitet 3
.

No. 77 (54, 63; Hoernle 22).

Ajdtasata Bhagavato vamdate,

Ajätasatru verehrt den Erhabenen.

No. 78 (54, 64; Hoernle 25 a).

fl] Sudhammd devasabhd

[2J Bhagavato chuddmaho.
Sudharmä, die Versammlungshalle der Götter.

Dhs Fest (zu Ehren) der Harlocke des Erhabenen.

1) Tisrah kotuyo gasya sah, ,,<lreispiu.it; • dreieckig“. Siehe die Ab-
bildung.

2) Name einer Art de» chändräyana.

3) Ueber uavaknmmihit siehe Vinaya Text», III, 189 ff. Vgl auch kci-

nuiiittila
,
ind Aut XIV, 334.
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No. 79 (54, 65; Hoemle 25 b).

tu Vejayamto pd-

[2] sdde
'

Der Palast Vaijayanta.

No. 80 (54, 66; Hoernle 23).

Mahdsdmäyikdya ArahagtUo devaputo volcato Bhagavato

1

sdsani 3 itatisa indh i.

Der herabgestiegene Engel Arhadgupta 4 verkündet der
grossen Versammlung die (bevorstehende) Empfiingniss des Er-

habenen 5
.

No. 81 (54, 67. 68).

fl] Moragirimha Ndgildyä bhtkhuniyd ddnam thabhd

[2] bhagavato Vipasino bodhi.

Pfeiler, den bodhi (-Baum) des erhabenen Vipasyin (dar-

stellend), die Gabe der bhikshuni Nägilä 6 aus Mayüragiri 7
.

No. 82 (54, 69).

Vedisd Phagudevasa ddnam.
Die Gabe des Phalgudeva aus Vaidisa.

No. 83 (54, 71).

Purikdya ddyakana ddnam.
Die Gabe der Geber aus Purikä 8

.

No. 84 (54, 72).

Bhagavato Kakusadha.sa bodhi.

Der bodhi (-Baum) des erhabenen Kakutsamdha.

1) Wahrscheinlich nur Schreibfehler für do.

2) Sieht fast wie td aus.

3) Lies ti.

4> Siehe Seite 60.

5) Vgl. JAtaka ed. Fausböll, I, p. 48: „Wenn nach Verlauf eines Jahr-

tausends ein allwissender Buddha in der Welt geboren werden »oll , dann
wandern die welthütenden Engel umher und verkündigen laut: „„Ihr Herren,

nach Verlauf eines Jahrtausends von jetzt an wird oin Buddha in der Welt
goboren werden““.

6) Zur Bildung dieses Wortes siehe PAnini, V. 3, 84 und Am. In No. 5,

Amn. 2, und vgl. ferner (Jhdtila (No. 138), Mahilci (No. 69), Saghila (No.

123) und YakhÜa (No. 126).

7) Mit Moragiri vgl. Afat/ilrajMrvata
t eine in einem Citat des Cha-

ranavyühabhashya erwähnte Oertlichkeit; Bühler, Einleitung zur Uebersetzung

des Apastamba, p. XXXI, uote; Schröder, Einleitung zur MaitrAyani Snmhitä,

p. XXIV.

8) Derselbe Ortsname kommt in No. 117, 118 und 119 vor. Uobor eino

im Epos genannte Stadt Purikä siehe Böhtlingk-Roth , s. v. Pari war die

Hauptstadt dos Koükau unter den Siläliaros; siehe Ind. Ant. XIII, 134. Ferner

ist Puri = Jagannath in Orissa.
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No. 85 (54, 73. 74).

[1] Vedisä Anurädhäya dänam
[2] chhadamtiya jätakam.
Das jätaka vom shaddanta (-Elepbanten), die Gabe der

Anurädha aus Vaidiäa.

No. 86 (54, 75; Hoemle 26).

Vitara-Punaktya jatakam.
Das jätaka von V i d h u r a und P ü r n a k a.

No. 87 (54, 76).

Bravdwdevo mänavako.
Der Jüngling Brahinadeva.

No. 88 (54, 77).

Bhadata- Kunakasa bhanaknsa thablio dänam (
'

'hiktdaniyasa

.

Ein Pfeiler, die Gabe des ehrwürdigen Kanaka, eines Pre-

digers aus C k i k u 1 a n a.

No. 89 (54, 78).

Yakhnu Sudasana.
Die yakshini Sudarsanä.

No. 90 (55, 80).

(1) Bhadata-Budharaichitasa sa[fti\pada\na\ -

[2] ea dänam thabho.

Ein Pfeiler, die Gabe des ehrwürdigen Buddha-rakshita,
der mit den Wissenschaften vertraut ist (?j.

No. 91 (55, 81).

Chadä yakhi.

Die yakshi Chandra.

No. 92 (55, 82).

Kuj/iru yakho.

Der yaksha Kuhera.

No. 93 (55, 83).

Ajakälako yakho.

Der yaksha Adyakälaka.

No. 94 (55, 84).

Morayirimhd Pusäyä dänam thabhä.

Pfeiler, die Gabe der Pushyä aus Mayüragiri.

No. 95 (55, 85).

[1J Aya-Chulasa sufumtikasa Bhogavadha-

[2] niyasa dänam.
Die Gabe des ehrwürdigen Kshudra, eines Kenners des

sütränta 1

,
aus Bhogavnrdhana.

1) lieber suttantika siehe Yinajra Text», I, XXX, über die Schule der

Sauträntikas Keru-Jacobi, lluddhismus, II, SOI
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No. 96 (55, 86).

MonujirimhH Thupaddaasa ddnam thabhd.

Pfeiler, die Gabe des Stüpadäsa aus M ay ll ragi r i.

No. 97 (55, 88).

[1] Maharnsa amtevdsino aya-tiäma-

[2] leasa thabho ddnam.
Ein Pfeiler, die Gabe des ehrwürdigen Syämaka, eines

Schülers des M a h a r a.

No. 98 (55, 89).

Bhagavato okramti '.

Die Herabkunft des Erhabenen.

No. 99 (55, 92).

Idasäla yuha.

Die Höhle Indrasalä*.

No. 100 (55, 2).

Pdtalijnitd Kodiydniyd Sakatadevdyd ddnam.
Die Gabe der §aka(adevä, einer Kotjy&ni

1 i p u t r a.

No. 101 (55, 3).

Kdkamdiya Sorndya bhichhuniya ddnam.
Die Gabe der bhikahuni Soma aus K ä k a n d i

5
.

aus P & t a -

No. 102 (55, 4).

PdtalijnUd Mahidasenasa ddnam.
Die Gabe des Mähend rasena aus Pä(aliputra.

No. 103 (55, 5).

Chudathilikdyd Nugadeväyd bhikhuniyi 4 [ddnam]
Die Gabe der bhikahuni N&gadevä, einer Chuda(bilikä.

No. 104 (55, 6).

Chudathilikdyd Kujardyd ddnam.
Die Gabe der Kuüjarü, einer Chuda(hilikä.

No. 105 (55, 7).

Dha[m]nmguta-matu Pusadevaya ddnam.

Die Gabe der Pushyadevä, der Mutter des Dharmagupta.

No. 106 (55, 8).

[ lT\jhikdye dann.

Die Gabe der Ujjbikä.

1) Der erste Buchstabe dieses Wortes sieht wie ü aus, das ahor lautlich

unmöglich ist.

2) Siehe Beal, Buddhist Records of the Western World, I, LVIII. II, 180.

3) Ki'ikandi wird in der Pattavali des Kharataragachha erwähnt; s. Klatt

im lud Aut XI, 247.

4) Lies yd.
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No. 107 (55, 9).

[T)ha\marakh)tai/a (Lina suchi.

Ein Querbalken, die Gabe der Dharraarakshitä.

No. 108 (55, 10).

Atimutasa danam.
Die Gabe des Atimukta.

No. 109 (55, 11).

]Aituvd-jätaka.

Das jätaka von der latcd.

No. 110 (55, 12).

Nadutaraya ddna suchi.

Ein Querbalken, die Gabe der Nandottarä.

No. 111 (55, 13).

ddnam.
Die Gabe des M u ij <} a.

No. 112 (55, 14).

Jsdnasa ddna.

Die Gabe des is&na.

No. 113 (55, 15).

Jsidatasa ddnam.
Die Gabe des IJi s h i d a tt a.

No. 114 (55, 16).

Aya-lhnidcasuno suchi ddnam.
Ein Querbalken, die Gabe des ehrwürdigen Punarvasu.

No. 115 (55, 19).

Decarakh itaaa ddnam.
Die Gabe des De vara kshita.

No. 116 (55, 20).

Vedisdto BhutaraJfliitasa ddnam.
Die Gabe des lihüturakshita aus Vaidisa.

No. 117 (56. 22).

Purikai/ä Idadevdya (Linum.

Die Gabe der Indradevä aus Purikä.

No. 118 (56, 23).

Purikdyd Setaha-mdtu ddnam.
Die Gabe der Mutter des Sresbthnka 1 aus Purikä.

No. 119 (56, 24).

Purikdyd Sdmdya ddnam.
Die Gabe der Syämft aus Purikä.

1) Zum Verlust der Aspiration V)jl. Asadd = Ashddhd iNo. 9), i'iru-

tlaka = Yiriuthaka (No. 43), Yitura = Vidhura (No. 86) und Kuhn, 8. 4t.
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No. 120 (56, 25).

Budharakhädye ddnam bhichhuntye.

Die Qabe der bhikshuni Buddha rakshitä.

No. 121 (56, 26).

Bhutaye bhtckhuniye ddnam.
Die Gabe der bhikshuni Bhtitä.

No. 122 (56, 27).

Aya-Apikinakasa ddnam.
Die Gabe des ehrwürdigen Apikinaka

1

.

No. 123 (56, 28).

Saghilasa ddna sucht.

Ein Querbalken, die Gabe des Samghila.

No. 124 (56, 29).

Safjharakhitasa mätäpituna aihdyd ddnam.
Die Gabe des Samgharakshita zum Heile seiner Eltern.

No. 125 (56, 30).

Dhutasa sucht ddno *.

Ein Querbalken, die Gabe des Dhürta.

No. 126 (56, 31).

Yakhilasa sucht ddna.

Ein Querbalken, die Gabe des Yaksbila.

No. 127 (56, 32).

Müasa sucht ddnam.
Ein Querbalken, die Gabe des Mitra.

No. 128 (56, 33).

Tsirakhitasa ddnam.
Die Gabe des (tishirakshita.

No. 129 (56, 34).

Sirimasa ddnam.
Die Gabe des Primat.

No. 130 (56, 35).

Bhadala-Decasenasa donam 3
.

Die Gabe des ehrwürdigen Devasena.

No. 131 (56, 36).

kaya bhichhuniya ddnam.
Die Gabe der bhikshuni

1) Vgl. AmpiJcinaka in einer BhÄju-Inschrifl (ASWI. IV, 82, 3).

2) Mftsculinum!

3) Da» o ist wahrscheinlich der Ausdruck einer dumpferen Aussprache

des ä.
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No. 132 (56, 37).

N[am]d\a\)iayarikaya Idadevdya ddnam.
Die Gabe der Indradevä aus Nand[a]nagara.

No. 133 (56, 40).

Jethabhadrasa diinam.

Die Gabe des Jyesh(habhadra.

No. 134 (56, 41).

Aya-Jdtasa petakino Siu-hi ddnam.
Ein Querbalken, die Gabe des ehrwürdigen Jäta, eines

Kenners der pifakaa.

No. 135 (56, 42).

JiudJiarokhitasa rupakiirakasa ddnam.
Die Gabe des Bildhauers Buddha rakshitu.

No. 136 (56, 43).

Bhadata-Samikasa Therdk[ü]fiyasa ddnam.
Die Gabe des ehrwürdigen Syämaka aus Sthaviräkil(a.

No. 137 (56, 44).

Sirüsapada Isirakhitdya ddnam.
Die Gabe der Rishirakshit.

ä

(aus) Sirishapadra

1

.

No. 138 (56, 45).

Morayirimd * Ghdtila-matu ddnam.
Die Gabe der Mutter des Ghä(ila aus Mayüragiri.

No. 139 (56, 47).

Samülatdya ddnam.
Die Gabe der Svämidattä.

No. 140 (56, 48).

Chulanasa ddnam.
Die Gabe des Chulana*.

No. 141 (56, 49).

Aviianasa ddnam.
Die Gabe des Avisen

a

4
.

No. 142 (56, 50).

[A]visanasa ddnam.
Die Gabe des A v i s a n a.

1) Ein Dorf SirUhapadraka kommt in zwei Inschriften der Ourjura-

Dynastio vor; siehe Ind. Ant XIII, HS 88. Ein ähnlicher Name ist Siniuih-

pada =* Sälmalipadra in einer Nasik-Inschrift l ASW I IV, 111).

2) nui ist entweder nur nachlässige Schreibuni; für rnhti oder steht für

ans letzterem assiinilirtes minä. Vgl. van chitnmmi= vanchüämti, Jntaka. I,

p. 287, und pannikd pärthnikä, ebenda, p. 445.

3) Dieses Wort ist eine Weiterbildung von CbuUu = Kehudra. Vgl.

Dhamanuka, Näkiinaka, Pusantika, Rämamtka, Utabhanaka und Veisula-

naka in den Hohlen- Inschriften

4) Vgl. äveeatä in der JaggayyapelpV Inschrift, welches Professor Buhler

durch „manufaeturor'“ übersetzt; Ind. Ant. XI, 258.
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No. 143 (56, 51).
iS'a[m](jhamitasa bodhichakasa dänam.
Die Gabe eines bodhichakra von Samghamitra.

No. 144 (56, 52).

Budharakhitasa pncbanekäyt'kaaa dänam.
Die Gabe des Buddha rakshita, eines Kenners

nikät/as *.

No. 145 (56, 53).

htirakhita-sa sucht danam.
Ein Querbalken, die Gabe des R i s h i r u k s h i ta.

der fünf

No. 146 (56, 55).

Phagudevdye bhichhuniye dänam.
Die Gabe der bhikshuni Phalgudevti.

No. 147 (56, 56).
Kodäya yakhiyä dänam.
Die Gabe einer yakshi von K r 0 d ä 3

.

No. 148 (56, 57).

Qhosäye dänam.
Die Gabe der G h 0 s h a.

No. 149 (56, 59).

Seriyä jm/asa Bhäranidevasa dänam.
Die Gabe des Bharatiideva, des Sohnes der Sri.

No. 150 (56, 60).

Mitadeväye dänam.
Die Gabe der Mitrad evä.

No. 151.

Auf demselben Querbalken
,

wie die gleichlautende Inschrift

No. 112, jedoch in jüngeren Buchstaben.

Isänasa däna.

Die Gabe des ts&na.

No. 152.

Auf Querbalken 8. Tafel XXXVIII, 3; stark beschädigt.

Bo\tUiiyn\tasa dänam.
Die Gabe des Bodhigupta.

No. 153.

Auf Querbalken 12, Tafel XXIV, 3.

Himavate i

1) Vgl. nekäyiko boi Childers.

2) Sieht wie tä aus.

3» Vgl. Kodi in einer KArle-Inschrift (ASWI. IV, 91, 16) und Koda in

eWr Sopfträ-Inschrift 1 Pandit Bhagvanlal Indraji, SupärA and Padana, p. 18).
Ha* Wort dinam ist mit einem objectivon und einem subjectiven Genetiv
verbunden, wie in No. 143; siehe Pan. II, 3, 65.
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No. 154.

Auf Pfeiler 28, Tafel XIX
;
unlesbar bis auf die letzten Silben.

[m]i’A-a[sa ddnam].

No. 155 (55. 97).

Diese Inschrift ist nicht nach Caleutta transportirt, aber von

General Cunningham photograpbirt worden (Tafel 26 , No. 8).

Der gelehrte Priester Subhüti hat das zugehörige Relief mit dein

Aru/abhütajätaJca identificirt. Von beträchtlichem Interesse ist,

dass in der Inschrift der Anfang der zu dem Andabhiltajätaka ge-

hörigen. dem Bodbisatta in den Mund gelegten Strophe citirt wird.

Yam bram\h\ano avat/esi jatakam.

Das jätaka „yam brähmano avädesi“ '.

No. 156 (56, 66).

Diese Inschrift ist weder nach Caleutta transportirt noch

photographirt worden, lässt sich jedoch nach General Cunningham ’s

eye-copy mit einiger Wahrscheinlichkeit wieder herstellen.

General Cunninghnm’s Lesung und Bemerkung (p. 142) lauten:

„Tiranuti Miijila Kuchimha Vasu Guto Machito Mahadecanam.
This is inscribed on the Rail which bears the bas-relief of

the great fish swallowing two bonts and their crews. Machito

therefore may have reference to the fish (see Plate XXXIV, fig. 2)*.

Die eye-copy liest:

„ Tirami timiyüakuelihimha Vasuguto machito Mahadevdnani*.

Vermuthlich ist zu lesen und zu übersetzen:

Tiramhi timimgila-Jcuchhimhä Vasuguto mochito Mahddevena.

Vasugupta, von Mahüdeva* aus dem Bauche des See-

ungeheuers ans Ufer gerettet.

Nachtrag.

Der auf Seite 26 f. dem Dr. Räjendraläla Mitra gemachte

Vorwurf ist unbegründet und erklärt sich daraus, dass in dem
damals von mir benutzten Exemplar des J. As. Soc. Bengal die

zugehörigen Tafeln fehlten. Die Inschrift, auf welche sich Dr.

R. Mitra's Bemerkungen beziehen (Tafel I, No. II), ist vou der

Inschrift A verschieden.

1) Jntaka od. Fausböll, I. p. 293.

2) Untor Mahädeva ist wahrscheinlich der MahäsalUi oder BotUiisatUi

zu verstehen. Vgl. Tafel 56, No. 19: [BnJhuhatlu’ka nttann [bhngajvato
Mnhddevcuta; „der Sitz des erhabenen MaJtädeva (unter dem Feigenbaum)

Bahuhastika“.
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Wortverzeichnis« zu den Bharhut-Inschriften

Aboda (Arbuda) 5.

achharä (apsaras) 51— 54.

Agaraju (Aiigaradyut) 1.

Ajakäluka (Adya0
) 93.

Ajätasata (°satru) 77.

Alainbusä (Alambusha) 54.

amteväsin (ante 0) 97.

Anädknpedika(Anätkapindika)38.

Anurädhä 85.

anusäsati (°sästi) 4.

Apikinaka 122.

Arabaguta (Arhadgupta) 80. S. 60.

arämaka (ärämika) 63.

asachärika (asva") 36.

Asadä (Ashädliä) 9.

atha (artha) 124.

Atimuta (°mukta) 108.

avayesi (3. p. ft. ao. von va-

dayati) 155.

Avisana 141. 142.

ava (ärya) 2. 23. 25. 26. 45.
'
67. 76. 95. 97. 114. 122. 134.

Badhika (Bodhikä?) 27.

Bahuhatbika (°hastika) 61. 62.

bhadaipta (bhadanta) 23. 66.

bbadata (dgl.) 69. 71. 76. 88.

90. 130. 136.

bhagavat 24. 30. 46. 57. 60. 64.

77. 78. 80. 81. 84. 98.

bhanaka (bhänaka) 66. 88.

bhänakn (dgl.) 45. 76.

Bhäranideva (Bharani 0
) 149.

bhäriyä (bhäryä) 22.

bhichhuni (bbikshuiii) 27. 31. 65.

101. 120. 121. 131. 146.

bkikhuni (dgl.) 29. 75. 81. 103.

bhisabaraniya (von bi saharaija) 17.

Bkogavadlianiya (von °vardha-

na) 95.

Bhojaka(a-ka S. 59.

Bhojakata-ka 31.

Bhuta (Bbütä) 121.

Bhutaka (Bbü°) 67.

Bhutarakhita (Blmtarakshita) 23.

116.

Bib[i]k[ä]nadikata (Bimbikäna-

ndi° ?) 33.

Bibikanadikata (dgl.) 36.

bidala (bidäla) 7.

bodha 46.

bodlii 24. 30. 64. 81. 84.

bodhichaka ("kra) 143.

Bo[dhigu]ta (°gupta) 152.

Bramhadeva (Brahma 0
) 87.

bram[h]ana (brähraana) 155.

Budharakhita (Buddharakshita)

90. 135. 144.

Bndharukhitä (Buddharakshita)

120 .

Budhi (Buddlii) 33.

cba 1.

Chada (Chandra) 91.

chakamu (chankrama) 8. 68.

Chakaväka (Chakra0
) 42.

Chäpadevä 22.

chätiya (chaitya) 5.

Chekulana (von Chi 0
) 64.

Chenachhaka(?) S. 60.

chetaya (chaitya) 11.

chha (shash) 49.

chhadamtiya (von shaddanta) 85.

Chikulaniya (von Chikulana) 88.

Chitupäda (Chitrotpäta) 21.

chü()ämaha 78.

Chudathilikä 29. 103. 104.

Chula (Kshudra) 95.

ChulakokA (Kshudra 0
) 26.

Chulana (von Kshudra) 140.

DabhinikA (Därbhinika?) 27.

Dadanikama(Dan4anishkrama?) 8.

1) Die Zahlen verweben auf dio No. der Inschriften
f

S. 59 f. auf die

Seite 59 f. des vorstehenden Aufsatzes verzeichneton Wörter, welche (ieneral

Cunniiigliainb ryc-copu1# entnommen sind.
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dakhina (dakshina) 49.

dana (däna) 108. 145.

däna 2 u. s. w. Masc. 125.

däyaka 88.

deti (dadäti) 38.

deva 50.

devaputa (°tra) 80. S. 60.

Devarakhita ("rakshita) 115.

devasabhä 78.

Devasena 130.

devata (°tä) 47. 73. S. 60.

devatä 26.

devi (devi) 20.

dhamachaka (dharmachakra) 57.

Dliauiaguta (Dharinagupta) 35.

Dhamarakhita (Dharinarnkshi-

ta) 41.

[
Dka]tnarakhita (Dharmaraksbitä)

107.

Dha[in]maguta (Dharinagupta)

105.

Dhanabhüti 1. S. 60.

dbitu (Gen. von duliitfi) 27.

Dhuta (Dhürta) 125.

Diganaga (Difinägä) 31.

Dighatapusi (Dirghatapasvin) 4.

disa (Acc. von dis) 47— 49.

dobati 18.

dona (däna) 130.

Erapata (Airävata) 59. 60.

Gägi (Gärgi) 1.

gahapati (gfiba 0
) 33.

gahuta (gyihita) 6.

Ga[m]dhakuti (Gandhaku(i) 40.

Garpgita 44.

Ghä(ila 138.

Gbosä (Ghoshä) 148.

Gorakhita ("kshita) 25.

Goti (Gaupti) 1.

guha (guhä) 99.

Ilimavata (
uvat) 153.

Idadevä (Indra0) 117. 132.

ldasäla (Indrasälä) 99.

Isäna (isäna) 112. 151.

isi (fishi) 10.

Isidata (Rishidatta) 113.

Isidina (dgl.) 45.

Isipälita (Rishi 0
) 76.

Isirakhita(Rishiraksbita)128. 145.

Isirakhitä (Rishirakshitä) 137.

jabü (jambü) 19.

Janaka 20.

Jäta 134.

jataka (jä°) 3. 6. 7. 10. 14. 15.

17. 86. 155.

jätaka 12. 32. 37. 72. 85. 109.

ja(ila 13.

Jetavann 38.

Jetkabhadra (.lyeshtha0) 133.

Käkaipdi (Käkandi) 101.

Kakusadha (Kakutsarpdha) 84.

Kämävachara 49

Ka[ip]4ariki (Knndariki) 55.

kammamta (karinäntui 1.

Kanaka 88.

Karahakata 16. 67. 70. S. 59.

kärita 1.

Kasapa (Kasyapa) 64.

katba (käshtha oder kvätba V) 18.

ketä (Nom. von kretyi) 38.

Khujatidukiya (twi Kubjatindu-

ka?) 23.

kinara (kimnara) 12.

Kodä (Krodft) 147.

Kodäya (Ko4ya?) 63.

Kodiyäni (Ko'4yäni?) 28. 100.

Konägamana (Koim°) 30.

Kosabeyekä (von Kausämbi) S. 59.

Kosala 58.

Kosa[tn |bakuti(Kau.särnbaku(i)39.

ko(i 38.

kuchhi (kukshi) 156.

Kujarä (Kuiijarä) 104.

kukuta (kukku(a) 7.

Kupiru (Kubera) 92.

la(uvä (la(vä) 109.
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\

MagbAdeviya (von MakhAdeva) 3.

Makadeva (MahA°) 156.

Mahakoka (MahAkokA) S. 60.

Mabamukhi (MabA0
) 27.

Mahara 97.

tnabAsAmAyikA (von mabat und
sAmAjika) 80.

Mahidasena (Mahendra0
) 102.

Mahila 69.

tnAnavaka (müna°) 87.

mAtApituna (mAtApitrolj) 124.

matu (Gen. von rnAtp) 105. 138.

inAtu (dgl.) 118.

miga (mriga) 10. 11. 37.

Misakesi (Misrakesi) 51.

Mita (Mitra) 127.

MitadevA (Mitra0) 150.

m[o]chita 156
Moragiri (Mayüra") 81. 94. 96.

138. S. 59.

[Mu]<)a (Munda) 111.

Nadoda 18. 19. 62. S. 60.

Nadutara (NandottarA) 110.

nAga 32.

NAga (NAgA) 65.

NAgadeva 2.

NAgadevA 103.

nägaräja 42. 60.

[nA]garajA (dgl.) 59.

NAgarakbitA (°rakshitA) S. 60.

NAgasena 28.

NAgilA 81.

N[ain]d[a]nagarik[AJ (eonNandfaJ-

nagara) 132.

NAsika S. 59.

nati (jflAtrl?) 9.

navakamika (von navakarman) 76.

nigama 16.

nigodha (nyagrodha) 62.

okramti (avakrAnti) 98.

pachanekayika (von poftchanikAya)

144.

päda S. 60.

PadumAvati (PadmAvati) 53.

Parpthaka 26.

pAsäda (prA°) 79.

Pasenaji (Prasenajit) 58.

PAtaliputa ("putra) 28. 100. 102.

pathama (pratbama) 22.

patisaipdhi (prati0) 80.

pauta (pautra) 1.

pavata (parvata) 18. 19.

petakin (von pitaka) 134.

Pbagudeva (Pbalgu 0
) 82.

PbagudevA (Phalgu0
) 146.

PunAvasu (Punarvasu) 114.

purathinm (von purastat) 47.

PurikA 83. 117—119.
Pusa (Pusbya) 37.

PusA (Pusbya) 94.

Pusadeva (Pushyadeva) 105.

puta (putra) 1. 149.

raja (rAjya) 1.

rAjau 1. 20. 58.

Revatimita (Revatimitra) 22.

rupakAraka (rüpa0) 135.

sabhA 13.

Sabhad[A] (SubhadrA) 52.

sadika (sätaka oder sAtikA) 50.

Saghamita (Samghamitra) 64.

Sagharakbita (Samgbarakshita)

124.

Saghila (Samghila) 123.

sabasa (sahasra) 49.

Sakamuni (SAkya 11

) 46.

SakatadevA (§a") 100.

sAla (sAla) 24.

SAmA (SyAmA) 119.

samadaka (sarpmAdaka) 11.

Samaka (SyAmaka) 71.

SAmaka (dgl.) 97.

SamanA (SramanA) 29.

Sa[m]ghamita (°mitra) 143.

SamidatA (SvAmidattA) 139.

Samika (SyArnaka) 70. 136.

sarnmada 50.

saipthata (sainstfita) 38.

sAsati (sAsti) 80.

sa[(u]padA[na] (sAstropAdAna?) 90.
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[sa]vata (sarnvrita?) 48.

sechha (saiksha) 15.

Selapuraka (von Sailapura) S. 59.

Seri (Sri) 149.

Se(aka (Sresh(haka) 118.

sig&la (spgäla) 9.

sila (silä) 21.

silä (dgl.) 1.

Sirima (Srimat) 129.

Sirimä (Primat!) 73.

Sirisapada (Siriskapadra) 137.

sisn (Äiskya) 4.

sisa (sirshan?) 48.

Sivala (Sivalä) 20.

Soma 101.

suchi (sAcbi) 107. 110. 114. 123.

125—127. 134. 145.

Suckiloma (Su°) 74.

Sudasaua (Sudarsanä) 89.

Sudkarnmä (Sudkarmä) 78.

Sudkävasa (Suddhä0
) 47.

Suga (Sufiga) 1

.

Sujata (Sujäta) 6.

Suladha (Sulabdka) 36.

Supävasa (Suprävpsha?) 34.

susüna (smasäna) 9.

Susupala (Sisu'J

) 63.

sutaiptiku (sauträntika) 95.

thabha (stambha) 22. 25. 35. 64.

66. 67. 69—71. 75. 81. 88.

90. 94. 96. 97.

thaipbba (dgl.) 26. 37.

Tkeräk[il]tiya (von Stkaviraküt«)

136.

Thupadäsa (Stüpa") 96.

Tikojika (Tri 0
) 68.

timigila (timimgila) 156.

[tini] (trini) 48.

üra (tira) 156.

torana 1.

tura (türya) 50.

uda (udra) 14.

[U] jkikä (üjjhikä) 106.

upadäna (upä°) s. satupadäna.

upaipna (utpanna) 1.

utara (uttara) 48.

Vächhi (Vatsi) 1.

vadate (vandate) 60.

Vadhap&la (Vyiidka0
) S. 60.

vadku (vadkü) 9.

Valaka 66.

vamdate (vandate) 77.

Vasuguta ("gupta) 156.

Vedisa (Vaidisa) 22. 82. 85. 116.

S. 59.

Ve<)uka 18. 63.

Vejayamta (VaijayantaJ 79.

Vesabhu (Visvablnt) 24.

vijädkara (vidya0) 56.

Vijapi (Vijayin?) 56.

Vipasin (Vipasyin) 81.

V[i]rudaka (Virüdhaka) 43.

Visadeva (Visva 0
) 1.

Vitura-Punakiya (von Vidhura

und Püriiaka) 86.

vokata (avakränta) 80.

yakha (yaksha) 34. 43. 44. 74.

92. 93.

yakbi (yaksbi) 91. 147.

Yakhila (Yakshila) 126.

yakhini (yakskinl) 89.

yam (yad) 155.

yavamajhakiya (von yavamadhya-

ka) 72.

Berichtigungen.

Seite 23, No. 365, lies Arya0.

, „ , 369, „ Ackar&nga 0
.

„ 28, Zeile 5, lies Chüdapallikä.

„ 30, , 1 v. u., lies Hfrtftnft.
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Noch einmal die omajjadische Askalon- Münze und

ein Anhang.

Von

Dr. J. «. Stickel.

, «Mit 3 Miinzsteinpoln)

Auf «S. 40 f. des XXXIX. Hd. dieser Zeitschrift machte ich

die einzige, sicher aus der alten Philisterstadt Askalon zu Tage

gekommene Münze der Omajjaden bekannt
, auf welcher aber das

Wort vor dem Ortsnamen sehr stark verwischt ist. Ich glaubte

darin ein vermuthen zu dürfen. Es freut mich
,
nun be-

richten zu können, dass mehrere befreundete Orientalisten sich um
die Auffindung des verriebenen Wortes bemüht haben, und dass es

Dank dieses Interesses gelungen ist, an die Stelle meiner und anderer

Vermuthungen ein sicheres Ergebniss zu setzen.

Diese Aufklärung ist auf folgende Weise gewonnen worden.

Hr. v. Tiesenhausen erinnerte sich beim Lesen meiner Abhandlung

einer Münze
,
welche Soret in seinen Elements de la numismat.ique

musulmane S. 142 erwähnt und die, nach Lavoix, welcher dieselbe

besitzt, in (Osfan, prfes de Medine) geprägt sein sollte.

Nach dieser Lesung wurde sie auch in Monnaies des Khalifes Orieu-

tanx S. XXVIII und 332 aufgenommen. Nun kam Hr. v. Tiesenh.

auf den Gedanken, dass in dem vermeintlichen mein

zu suchen sein möge, und auf die Anfrage bei Hrn. Lavoix erhielt

er die Nachricht, dass dieser jene erstere Lesung seitdem berichtigt

habe, und weiter hat sich durch einen mir vorliegenden Abdruck
die völlige Identität des pariser und jenaischen Exemplars ergeben.

Hr. Lavoix liest die fragliche Randlegende : IJ> &Ll

j, Hiermit ist das Problem gelöst und unsere

Sache erledigt.

Auf der sehr guten Graphitabbildung, die ich vor mir habe,

sind an der für uns wichtigsten Stelle die Buchstabeuelemente

etwas weniger deutlich als andere Theile der Legende; und as würde

Bd XI,. 6
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nur nach diesen) Bilde mir schwer geworden sein, ohne jene Direc-

ive ein ^ zu erkennen. Jedenfalls ist diese Präposition an dieser

Stelle vor dem Namen des Prägeorts im Hereiche der Omajjadeu-

und Abbasidenmünzen — ich sage nur dieser, denn später ist

solcher Gebrauch ganz geläufig z. B. v-J-ä — eine

ganz einzige Erscheinung. Von deu tausenden von Omajjaden- und

Abbasidenprägen
,

die bekannt geworden
,

zeigt nicht eine einzige

ihren Ursprung durch
,
sondern mit j an, abgesehen von unserer

Vorlage. Diese Wahrnehmung ist so gewichtvoll, dass bei aller

Anerkennung der Auctorität des Hru. Lavoix eiu Bedenkeu gegen

dessen Lesung
, so lange nicht eiu mechanisch hergestelltes Bild

vorliegt, wenigstens zu entschuldigen sein würde. Aber auch ohne

solche Vorlage und ohne das pariser Original gesehen zu haben,

kann ich die Richtigkeit jener Lesung erhärten.

In v. Tiesenhausen's Monnaies des Khal. findet sich S. 261 .

No. 2536 die Beschreibung einer Münze
: ||

sJUl
||
M sJt "i

jü auf Adv. und jJÜI
|| Sy*. ||

auf Rev. mit der Um-

schrift (V)

j

si.il
r
—

>

.
Es sind das ganz

dieselbigen Legenden wie auf unserer fraglichen Münze und ganz

in derselben Wortvertheilung
; das letzte Wort, der Ortsname, be-

ginnt mit denselben Buchstaben wie unser das letzte Ele-

ment hat auf unserem Exemplar die Form eines
^ ,

und so ist

wohl zweifellos auch jenes petersburgische mit unserem jenaischen

und pariser zu ideutiiiciren
,

dessen zwei vorletzte Buchstaben ia

beim Münzschlag nur nicht gekommen oder später verrieben wor-

den sind. Laut der Beifügung von Tiesenhausen's ist jene Be-

schreibung aus dem Mspt. Frälin’s aufgeuommen, so dass kraft der

Uebereinstimmung der beiden erfahrensten Numismatiker auf Grund
zweier verschiedener Exemplare die Lesung

, s, über allen Zweifel

erhoben wird.

So ist überraschend schnell die Hoffnung, welche Hr. Prof.

Gildemeister mir brieflich aussprach ,
dass früher oder später aus

dom Schutt und Sand von Askalon eiu zweites Exemplar hervor-

kommen werde, wenn auch in anderer Weise in Erfüllung gegangen,

ja übertroffen worden, denn es waren schon ausser dem jenaischen

noch zwei vorhanden, wir kannten sie nur noch nicht.

Unsere Ergebnisse sind 1) ein (Osfan) ist aus der Reibe

der muhummedanischen Münzhöfe zu streichen, 2) die einzige von

Askalon bekannte Münze ist in 3 Exemplaren vorhanden , 3) auf

ihr kömmt das einzige mal während der Omajjaden- und Abb&siden-

zeit die Präposition vor dem Ortsnamen vor.
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Wie an dem hier beigesetzteu Bilde zu ersehen ist, war der

Schrötling des hiesigen Exemplars — nicht so der anderen — zu

knapp , um die volle Form des s in
J;

zu fassen : der rundliche

Schluss oben fehlt, der untere Theil erscheint wie kleine aufrechte

Zacken, wodurch ich auf die nun beseitigte ('onjectur . t A. ge-

bracht wurde.

Anhangsweise füge ich noch eine kurze Notiz über ein selt-

sames Zusammentreffen bei.

Von dem Botaniker und Orientreisenden, Hrn. Professor Haus-

knecht, war mir das kleine geprilgte Stück, dessen Bild hier bei-

steht , für das hiesige Cabinet überlassen worden
,
welches derselbe

von seinen Keinen durch Kleinasien und Persien mitgebracht hatte.

Es ist von Blei, 2,5 Gramm schwer und trügt in alter, derber

kufiscber Schrift mit einem starken Punkt darüber auf dem Advers

nur das eiue Wort ; auf dem Revers einen King mit einem

dicken Punkt darin.

Bleimünzen gehören im Bereiche der orientalischen Numismatik,

abgesehen von denen des indischen Archipels, zumeist in Ringform,

welche der treffliche Millies mit bewunderungswürdiger Gelehrsam-

keit behandelt hat, zu den Seltenheiten ;
schon darum erregt unsere

Vorlage Interesse. Die Namensaufschrift lässt sich auf verschiedene

Weise lesen. Etwa auch an ^,*1* zu denken, ist nicht gestattet,

weil das erste Element eine Spitze nach oben hat, das zweite nicht.

Andere ,
ähnliche Stücke sind mir nicht bekannt, und weil weitere

Anhaltspunkte für eine Zuweisung an einen bestimmten Prügeherru

und Prügeort fehlen, finde ich es nach Vergleichung einiger anderer,

mir zu Gebote stehender Bleimünzen und nach dem Schriftcharakter

nur sehr wahrscheinlich, dass unser Stück der älteren Zeit des

Islam angehiirt und die Legende einen Mannesnamen bietet.

Es hat sich nun begeben
, dass ziemlich gleichzeitig mit dem

Auftauchen unseres Stückes in DMZ. XXXIV S. 685 zwei durch

0. Loth erworbene arabische Papyrus, auch in Facsimilirung, ver-

öffentlicht wurden, deren einer eine Vertragsurkunde enthält aus

Aegypten um das Jahr d. Hdschr. 169, welche in der zweiten Zeile

völlig deutlich die Elemente (im Context y.

v \ ,

’

l
)

enthält, die auch auf unserer Münze zu stehen scheinen,

hier in reinem alten Kufisch, während der Papyrus eine Cursiv-

schrift bietet ,
die jedoch vom späteren Neskhi verschieden

,
auch

sonst aus sehr früher Zeit nachgewiesen ist. — In der That. eiue

Ueberraschuug ! Vorerst aber auch nur eine solche, denn endgiltig

wird damit über unser räthselhaftes Stück noch nichts entschieden.

Das Zusammentreffen kann ein ganz zufälliges sein.

Loth liest den Namen des Papyrus Taraus, den des Vaters

Parammon, die als ägyptische Personennamen von Parthey (unter

6
*

Digitized by Google



84 Stickel, Noch einmal d. omajjadieche Aekaloii-Münze u.ein Anhanij.

diesem Titel S. 114) nachgewiesen sind. Die Genannten waren Kopten.

— Auch Tan us, wenn man etwa auf unserer Vorlage

erkennen wollte
,
wäre ein ägyptischer Name

,
freilich eines Gottes

(Parthey a. a. 0.).

Ob wegen jenes Zusammentreffens unser Bleistück nach Aegypten

zu verweisen ist, ob während der früheren Zeit des Islam auch

einer der Kopten, die mit dem Finanz- und Steuerwesen von den

Arabern betraut waren
,
wer weiss für welchen Zweck, gerade ein

Bleistück hat ausgeben können
,

das lässt sich vorerst nicht be-

stimmen. Für eine gewisse Freiheit hinsichtlich des Prägens un-

edler Metalle in Aegypten haben wir einen Beweis in jenem
,

aus-

führlich von mir besprochenen Kupferstüek aus dem

J. 94 d. H. D. M. Ztschr. XXXIX S. 20 f. Blei war vorzugsweise

nebst Kupfer das zu Gewichten verwendete Metall '), wonach unsere

Vorlage etwa als Normalgewicht (etalon) einer Miuimalmünze an-

gesehen werden könnte.

Keinesfalls würde gegen eine Entstehung des Stückes in

Aegypten sein Herzukommen aus Kleinasien oder Persien geltend

gemacht werden können
;

denn der Lauf der Münzen durch die

Länder ist, wie mir eine lange Erfahrung gezeigt hat, oft ein

staunenswerth wundersamer. Beispielshalber sei erwähnt, dass eine

solche ihre Reise aus Indien nach Jena in einem Pfeffersack ge-

macht hat.

Obige Andeutungen gelten mir selbst nur wie ein Herumtasten

in einem dunkeln Raume; ersteht ein sicherer Pfadfinder, werde

ich gern ihm folgen.

Endlich sei noch ein äusserlich ganz unansehnliches ,
kleines,

aber recht eigenartiges Kupferstück hinzugefugt, ebenfalls aus sehr

früher Zeit des Islam. Von den Legenden sind zwar einige Ele-

mente halb verrieben
,

die übrigen aber hinlänglich deutlich
, um

nur das Vorhandensein des muhammedanischen Glaubenssymbolum
zu constatiren. — Auf der Vorderseite das Bild des siebenarmigen

Leuchters, darüber
1 |1| .

unten, zu beiden Seiten des Schafts,

jJl! j| 1t
;
auf der Rückseite A.

»JÜ1

Ungewiss bleibt hier, ob das j zu am Ende

der zweiten Zeile verwischt, oder zu Anfang der dritten Zeile uach-

gebracht ist. Eine Trennung eines zusammengehörigen Wortes wird

auch in dem Kl der Vorderseite wahrgonommen.

l i S. Michel C. Soutzo. Ktaluns ponderaux primitifs. Bucurest 1884, $ 1.

Digitized by Google



<SticM, Noch einmal fl. omajjadiiche AlkaIon-Münze u. ein Anhang. 85

Die Schrift hat eiuen ganz alterthümlichen Charakter
,

etwas

steifes ;
das j hat die Gestalt eines Halbmonds

; vor allem aber

fällt das a auf, welches beide male, zu Anfang und in der Mitte von

,

einen Ringel mit einem Querstrich zeigt
,
ganz dem He j.

auf ältesten Münzen gleich. — Nach solcher Schriftbeschaffenheit

kann unser Stück noch vor den byzantinisch-arabischen Münzen ent-

standen sein, welche die Khalifenfigur Abdulmelik’s tragen.

Und hierfür dürfte auch das Bild des siebenarmigen Leuchters

sprechen ,
diese ganz einzigartige Erscheinung auf einer muham-

medanischen Präge. Dieser Leuchter aus reinem Gold, dessen Bild

wir noch in Rom am Triumphbogen des Titus vor Augen haben,

war eines der heiligsten Geräthe des altisraelitischen Cultus, ein

Zubehör der Stiftshütte wie des salomonischen und spätem Tempels
bis zur Zerstörung Jerusalems. Von den verschiedenen, dem Cultus-

wesen entnommenen Emblemen auf jüdischen Münzen erscheint der

siebenarmige Leuchter nur noch auf zwei oder drei Prägen bei

Wadden, History of Jewish Coinage S. 231 und Coins of the Jews

S. 102. 276. Es sind Kupfermünzen und ziemlich von gleicher

Grösse wie die unsrige, sonst aber verschieden. Die eine hat zwar

den Leuchter mit sieben Annen ganz in derselben Form
,
wie auf

unserer Vorlage, aber mit Resten einer griechischen Legende,

wonach sie dem jüdischen König Antigonus (Mattathias) J. 40—37
v. Chr. beigelegt wird. Die andere, bei Wadden S. 276 aufgeführt

und abgebildet, unterscheidet sich von der unsrigen dadurch
,

dass

der Leuchter nur fünf Arme hat, aber ohne Umschrift darum;
möglicher Weise ist sie nur verrieben. Der Adv. trägt wie die

unsrige
,

das
. . || ^ , ||

.
in einigen Elementen defect,

mit der gewöhnlichen kufischen Form des Mim ohne den Querstrich

durch die Mitte. Ich halte deshalb und wegen der verkürzten

Form des Candelaber diese Präge für jünger als die jenaische.

Ohne allen Zweifel können als Aufertiger dieser Münzstücke

nur Juden gedacht werden
,
und ebenso gewiss muss deren Ent-

stehung , wie schon de Vogut1 und de Saulcy annahmen , vor die

Reformation des arabischen Münzwesens durch Abdulmelik angesetzt

werden. Für nicht erweisbar halte ich dagegen, dass, wie behauptet

worden, Jerusalem ihr Eutstehungsort sein ,
oder dass sie schon in

die Zeit des Khalifen Omar gesetzt werden müssten.

Sie machen eine Parallelgruppe zu den byzantinisch-arabischen

Prägen. Wie in jenen frühesten Zeiten des Islam in Syrien grie-

chischen Graveuren gestattet war, das Bild des byzantinischen

Kaisers auf das arabische Geld zu setzen, so durften jüdische ein

Emblem ihres Tempelcultus darauf anbringen. Wir wissen nun,

kraft dieser Vorlagen
,

sicher
,

dass die noch ungebildeten Araber

sich der Juden als Stempelschneider für ihre Münzen bedienten. —
Schon nur unser Stück würde als Beweis dafür genügen, wenn wir
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auch nicht durch ausführliche Nachrichten der arabischen Historiker

davon Kenntnigs hätten, welche wichtige Rolle bei der Münzreform

der Jude Sonieir aus Teinm gespielt, und welche schwere Conflicte

er mit al-Hedschadsch , dem Gouverneur von Iraq ,
deshalb gehabt

hat. Vgl. darüber Sauvaire, Matcriaux de la Numismatique Musul-

inane S. 18— 21.

Wir können diese Zeilen nicht schliessen, ohne unsere Leser

auf ein Unternehmen aufmerksam zu machen
,

das ,
w'enn es nach

dem entworfenen Plan ausgeführt wird
,

ein epochemachendes Er-

eigniss auf dem Felde orientalischer Wissenschaft
,

speciell der

Numismatik verwirklichen wird. Es handelt sich um die Her-

stellung eines Werkes, welches der Idee nach alle Münzprägen der

moslemischen Welt d. i. der hunderte von Dynastien und Geschlechter

befassen soll, die das Fürstenrecht der Sikkah im Laufe der vielen

Jahrhunderte geübt und sich zum Islam bekannt haben. Man
braucht dieses Ziel nur auszusprechen, um die Grossartigkeit des

Unternehmens
,

seine Tragweite , sein Eingreifen in die gesummte

Culturgeschichte des Ostens nach allen ihren Zweigen hin erkennen

zu lassen, für welche die Münzen die sichersten monumentalen und

die zahlreichsten Urkunden sind.

Das Gefühl, dass wir eines solchen Werkes bedürfen, hat gewiss

schon vielen Anderen, wie dem Schreiber dieser Zeilen, in der

Seele gelegen : aber wer den Umfang des Gegenstandes nur einiger-

massen überschaut
,

die Schwierigkeiten ahnet
,

die dabei zu über-

winden sind
,
und die Mittel in Betracht zieht

,
welche die Aus-

führung erfordert, der konnte kaum jemals eine Verwirklichung

erhoffen.

Jetzt hat sich dennoch die Aussicht dazu eröffnet, wie sich

von selbst versteht, in der Beschränkung, welche durch den Bestand

und Vorrath der zur Zeit zugänglichen muhammedanischen Münzen
bedingt ist. Frähn zählte 107 zugehöriger Dynastien auf, von

denen annoch keine Münzen bekannt sind. Die vorhandenen liegen,

soweit auch nur Europa in Betracht kommt, in den verschiedenen

öffentlichen und privaten Sammlungen , welche letzteren zum Theil

selbst unbekannt sind, zerstreut, viele auch noch unbestimmt, und
es wird langer und mühevoller Vorarbeiten bedürfen, um sich vor-

erst nur einen Ueberblick über das herbei zu ziehende Material zu

verschaffen.

Doch wir geben gern der Freude Ausdruck
, dass ein solches

Werk überhaupt, in Angriff genommen wird. Es ist unter dem
Titel „Fasti Arabici: or, the History of the Moham-
mad a n E m p i r e a s e s t a b 1 i s h e d b y C o i n s * angeküudigt und
Oxford will den Ruhm haben, es auszustatten und in die Welt

zu senden.

Unter den wenigen, zur Bearbeitung eines solchen Werkes be-

fähigten
,

jetzt lebenden Gelehrten ist mit glücklichem Griff Herr
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Stanley Lane l’oole gewählt worden, dessen Name genügt, um dem
veröffentlichten Prospect eine allseitig befriedigende Ausführung zu

prophezeiten. Sind doch seine umfangreichen Kenntnisse
,

seine

gründliche Forschung, seine Erfahrung
,
sein Fleiss, seine unermüd-

liche Ausdauer auf dem Gebiete orientalischer Numismatik hin-

länglich erprobt.
,
und nun schreckt auch sein Muth vor den auf-

gethürmten Schwierigkeiten nicht zurück. — Fortes fortuna juvat!

Allen aber, welche im Besitz muhammedanischer Münzdenk-

mäler sind oder als Directoren dergleichen Sammlungen zu verwalten

haben
,

allen solchen wird es obliegen wie eine Ehrenpflicht , den

tapfern Mann durch thätige Förderung seines Unternehmens zu

unterstützen, denn es kann nur durch gemeinsames Zusammenwirken

gedeihen und seine Aufgabe erfüllen.
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Pseudokallisthenes bei Moses von Khoren.

Von

J. Gildenieister.

In Fleckeisens Jahrbüchern für Philol. CXXX1 1885 hat kürz-

lich Hr. MÜLLER STRÜBING nachgewiesen, wie Thukvdides in

seinem allzufarbenreichen Bericht über die Belagerung von Plataeae

wesentliche Umstände und Ausdrücke dem Herodot, bei dein sie in

ganz anderem Zusammenhänge stehen
,

entlehnt oder nachgebildet

hat (S. 812 f. 316. 321. 324. 339. 348). Es erinnerte das sofort

au ein ähnliches, noch etwas stärkeres Verfuhren des Moses von

Khoren. Von dem durch Ammian genau bekannten Hergange bei

der Belagerung Tigrauocerta's durch Sapor II 359 wusste er nichts

:

um das zu verstecken und seiner rhetorischen Neigung nachzugeben,

nahm er ein Capitel des Pseudokallisthenes I, 4 <5 (c. 12ti. 127 arm.)

so gut wie wörtlich, nur mit den wegen der Verschiedenheit der

historischen Situation nöthigen Abänderungen und Auslassungen, in

sein Geschichtswerk I II . 26. 28 herüber. Den Sachverhalt
,

der

meines Wissens noch nicht zur Sprache gebracht ist, lege ich — auf

eine äussere Anregung — hier dar. indem ich die Texte des Ge-

schichtsbuchs und der armenischen Uebersetzung des Romans und
zwar zu leichterer Uebersicht deutsch buchstäblich (ja ungelenk)

wiedergegeben einander gegenüberstelle. Was wörtlich überein-

stinnnt, ist gesperrt gedruckt, das Zwischeustehende, das nach Lage
der Dinge verschieden lauten musste, ist durch Punkte bezeichnet

oder in Klammern kurz angedeutet.

Moses III, 26. 28. Pseudokall. p. 64.

(Der in Tigranocerta befeh- Z. 4. (Alexander zieht vor The-

ligende Antiochus befahl vor Sa- ben und die Thebaner) schlossen
por) zu schliessen und nicht die Thore und nicht Gesandte
allein den Einti itt weigerte er, sogar schickten sie au
sondern auch nicht Gesandte ihn
schickte er an ihn und nicht [prje öeSictutvot.] ')••••
die seinigeu empting er
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28 Steigend auf dieMauer
schrieen sie r . . . (Sapor ant-

wortete:) 0 ihr tapfersten
unter den Armeniern, die ihr
euch selbst zusperrend ein-

geschlossen habt zwischen

euren Mauern von Tigrano-

oerta und nach aussen Hohn-
reden ausstosst! denn tapferer
Männer ist es im offnen
Feld und freiem Ort z u
kämpfen und der Weiber
Werk ist sich selbst einzu-
sperren einzuschliessen in

Furcht vor eintretenden
Kämpfen . . . . Und dem per-

sischen Heer) befahl er rings
um die Stadt zu laufen
und mit Pfeilen die auf der
Mauer zu verwunden. (Und

die von Sapor gefangenen Grie-

chen herankommend) stemm-
ten mit grosser Gewalt an

die Mauer die s. g. Esel

:

und es ist dies ein mecha-
nisches Werkzeug mit Rä-
dern, durch je dreier Männer
Stoss gelenkt und unten 5

)

mitAexten und Beilen mit
zwei Schneiden und Hacken
mit Schnäbeln, die Fundamente
zu höhlen. Und mit Hebeln
zerstöre ii d wurden die von
dem Armenier Tigranes gefestig-

ten und zusammengefügten
Mauern gesprengt niedergeworfen,

und Feuer wurde an die Thore

gebracht *) und nach allen Sei-

ten wurden Feuer und Steine
und Pfeile und Lanzen
geschleudert, und verwun-
det kehrten die Unsrigen wider-

standslos den Rücken ....

Und die Hand der Per-

er ermüdete nicht, viel-

6. Steigend oben auf di«
Mauer ... riefen sie . . . .

10 (Alexander sprach lächelnd:)

0 ihr tapferen Thebaner, wozu
zusperrend eingeschlossen
habt ihr euch innerhalb eurer
Mauer und nach ausserhalb
fordert ihr auf zu kämpfen? ....

19 denn tapferer Männer
ist es im freien und offenen
Feld zu kämpfen und der
WeiberWerk ist sich selbst

e i n z u s p e r r e n ,
einzu-

schliessen in Furcht vor
eintretenden Kämpfen s

).

Und (dies sagend) befahl er

(tausend Reitern) ringsum zu
laufen ausserhalb der Stadt
und mit Pfeilen die*) auf
den Mauern zu verwunden

30 (Er befahl) die s. g.

Widder mit grosser Gewalt
anzustemmen zur Zerstörung

der Mauern; 32 und es ist 4
)

dies ein mechanisches Werk
mit Rädern durch dreier
Soldaten mächtigen Stoss ge-
lenkt. 25. (Er befahl anderen

tausend,) mitAexten und Bei-

len mit zwei Schärfen und
weit einschneidenden*) Hacken
und sehr langen Hebeln die
Fundamente zu höhlen. Und
die von den Brüdern Amphion
und Zethos 7

) mit der Lyra z u -

sammenfügend an einander ge-

passten Steine mit Hebeln zer-

störend uiederzuwerfen.
. . . . 65, 5. Allerwärts (rnxvxrj)

scharfes Feuer und Steine
Pfeile und Lanzen wurden
geschleudert, von der Mauer
aber fielen verwundet die The-

baner [oi dt xcttr
lQx0VT0

dwecfisvoi ävTiTÜnasa&rtt] 9
).

Aber die ausgestreckte Hand
der Makedonier ermüdete
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mordendes Eisen mit Blut nicht, vielmordendes Eisen
zu tränken. mit Blut zu tränken.

1) Es entspricht pijre SfÜapsrot im cod. A. das LC wie der Armenier

nicht haben. 2) Den Worten: in Furcht vor eintretenden Kämpfen ent-

sprechen die verstümmelten -dirag tovg fifkloviae, die C. Müller nicht in

den Text aufgenommen und nicht zu ergänzen versucht hat Man würde an

oSvvas denken, wenn das Genus dies zuliesse. 3) Die ausgefallene Accu-

sativpartikel ist aus Moses herzustellen. 4 ) fort gewiss richtige Lesart,

wie auch bei L., gegen frt bei A. 5) Die Vorstellung, die Brechwerk-

zeuge seien unten an den Widdern gewesen, ist zu absurd, als dass nicht ein

Textfehler vormuthet werden müsste. Vielleicht ist bloss ausgefallen „und er

befahl“ oder dergl. 6) itnxooidftos LC (nur -t»poi). Das Wort fehlt

bei Stephanus und im Mekhitaristen-Loxicon. 7) Den Zethos hat ausser

dem Armenier nur noch Leo. 8» nvp iah itvlaig npoarimtiv ging

in ALC schon einige Zeilen früher vorher; Moses hat cs in der Lesung der

Whiston und zweier Handschriften bewahrt. 9) xait}pxorTO hat nur A.

Eine Anspielung auf Pseudokallisthenes ist bei Moses 2, 13,

wo er kur/, abweisend sagt: „Nektanebos
,

den einige den Vater

des Alexander sein lassen*, längst bemerkt worden (Zacher l’seudo-

kallisthenes p. 87 ;
von Gutschmid Ueber die Glaubwürdigkeit des

Moses von Kboren. Berichte der sächs. Ges. d. Wiss. 1876 p. 15).

Ein literarischer Gebrauch des Romans folgt daraus nicht, da ihm
Kunde von der Legende sonst zugekommen sein konnte : ein solcher

wird vielmehr durch Vorstehendes erwiesen.

Allgemein wird zugestanden werden, dass die genaue Ueberein-

kunft so vieler einer verschiedenen Uebertragung fähiger Ausdrücke

und Satzbildungen nicht Zufall sein kann und die beiderseitige

Unabhängigkeit ausschliesst ; der eine Text ist aus dem anderen

genommen. Hat also Moses die armenische Uebersetzung benutzt oder

diese ihn? Letztere Annahme, dass er also eine griechische Hand-

schrift vor sich gehabt, etwa auch weil boi ihm einige ächte Worte

mehr stehen, als bei dem Armenier, würde zu der Vorstellung

führen
, der doch seiner und der griechischen Sprache mächtige

Interpret habe bei diesem Capitel zwei Capitel des Moses so ge-

braucht, dass er sich dessen Ansdrücke selbst aus den Umstellungen

herausgesucht und in seine ganz dem griechischen Wortlaut folgende

Arbeit eingetragen habe. Hat nun also Moses vielmehr aus der

Uebersetzung geschöpft , so ist sie vor Abfassung des Geschichts-

werks gemacht, und dadurch ist ein gesicherterer Zeitansatz ge-

wonnen (nämlich
,
nach der bisherigen Annahme , die erste Hälfte

des fünften Jahrhunderts), als der der Mekhitaristen ,
die aus dem

Stil ohne nähere Nachweisung vermutheten
,

sie stamme aus dem
fünften oder sechsten. Dieser Ansatz verliert freilich ganz an Werth,

wenn nach v. Gutsehmids Ausführung Encyclop. Brit. XVI , 862

die armenische Geschichte unter dem Namen des Moses erst 634
—42 geschrieben ist.

Ueber jene kleinen, im griechischen Text nachweisbaren Sätze,

die Moses mehr bietet , ist so zu urtheilen , dass sie gewiss im
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ursprünglichen Text der Uebersetzung stunden
,

über in den viel

späteren Handschriften, aus denen die Ausgabe stammt, ausgefallen

sind
,

wie ähnliches vielfach sich in den griechischen Texten des

Romans zeigt. Moses würde uns also, was diese Kleinigkeiten be-

trifft, einen früheren und achteren Text bieten. Im Allgemeinen

bestätigt das kleine Stück
,
dass die Recension A zu Grunde liegt,

aber mehrfach mit der hier durch L reprüsentirten Recension B
stimmt.

Für die Kritik des armenischen Geschichtsbuchs ergiebt sich

noch eine weitere Wahrnehmung. Der Mekhitaristentext entspricht

den Ausdrücken des Pseudokallisthenes genauer: an diesem Krite-

rium gemessen erscheint der der Whiston'schen Ausgabe als der

weniger ursprüngliche, variirte. Dennoch finden sich in dieser fhei

den Mekhitaristen als handschriftliche Varianten angegeben) die

drei Worte, von denen oben Note 8 spricht, und die als ursprüng-

liche Lesart bei Moses gelten müssen, da sie dem griechischen Text

des Pseudokallisthenes angehören. Merkwürdiger Weise werden sie

auch in der Uebersetzung desselben vermisst.
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Zusätzliches zu meiner Abhandlung: Feber die Ent-

stehung der Qvetämbara und Digambara Sekten.

Von

Hermann Jacobl.

Im 38. Baude dieser Zeitschrift, habe ich den t^vetämbara-

Bericbt über die Entstehung der Digambarasekte in der ältesten

mir damals bekannten Form mitgetheilt. Obschon ich bei der Ge-

legenheit zu dem Schlüsse gelangt bin
,

für welchen ich nachher

einen neuen Stützpunkt hinzufügen werde, dass die Bodiya Sekte

nichts mit den Digambara zu thun hat, letztere vielmehr weit früher

sich von den (^vetämbara getrennt haben
,

als jene liegende will,

so glaube ich doch, dass es nicht ohne Interesse ist, die Geschichte

der genannten Legende weiter zu verfolgen. Hierzu setzt uns Ha-

ribhadra's Commentar zum Ava?yaka Sütra in Stand. Haribhadra

ist ein alter, sehr fruchtbarer Schriftsteller, von welchem uns viele

t.heils sehr umfangreiche Werke vorliegen. Nach der Tradition der

.Taina, die uns Klatt im Indian Anti<|uarv IX, 111 mitgetheilt hat,

soll Haribhadra gar 1444 Werke geschrieben haben und 1055 A. V.

oder Snip. 585 (i. e 529 n. Ohr.) gestorben sein. Wir werden

unten Gründe darlegen, welche an der Richtigkeit des chronologischen

Theiles dieser Angabe zweifeln lassen ; aber trotzdem ist nicht an-

zufechten , dass Haribhadra einer der ältesten Ooinmentatoren ist,

die sich des Sanskrit zur Erklärung der heiligen Schriften bedient

haben, und deren^ Werke auf uns gekommen sind. In seinem

Commentare zum Ava<;vaka, den Weber in den indischen Studien

XVII. 53 fgg. beschrieben hat, finden sich eine grosse Anzahl von

I’räkfit liegenden; unter diesen auch zu Avagyaka Nirukti 8, 100

die von der Entstehung der Bodiya oder Botika Sekte. Nicht nur

inhaltlich, sondern auch zum Theil wörtlich stimmt die Erzählung

Haribhadrn's mit der Devendra's überein, allerdings mit einigen Ab-

weichungen, die ich jetzt mit Bezugnahme auf den früher publicirten

Text aus Devendra’s Commentar zum Uttarädhyayana Sütra auf-

führen will. H.’s Text beginnt: Rahavirapuräm näma nagarain.

tattha Divagain ujjänam. tattha Kanhä näma äyarivü samosadhä.

tattha ego sahassamallo Sivabhüi näma. Darauf folgt mit Weg-
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lassung der Erzählung von (,'ivabhüti’s wunderbarer Tapferkeit und
Kraft : tassa bhajjä. sä mäya (sie) sä vaddei : tujjha putto etc.

Von hier an stimmen beide Texte eine Strecke weit mit einander

überein. Nur hat H. statt so ddram bis celde folgendes: sä pä-

suttä. iyurä jaggai. addharatte ägao. bäram maggai. inäyäe am-
bädio

:
jattha eväe veläe etc. Statt bhaviyavväe tena steht so

niygao
;

statt tatilui gno vandati sdhü nur candittä. Nachher heisst

es: puno ägayä tänarp. vi nach dyariena, kaydo nach nisejjdo fehlt.

Nach der mit duvihd schliessenden gäthä folgen noch einige andere

über die 10 Kalpa, deren Wortlaut ich nicht genügend restituiren

kann. Darauf geht es folgendemiassen weiter (nach Verbesserung

der zahlreichen Fehler): kirn iyänirn ettio uvahi dharijjati, jena

jinakappo na kirai ? gurunä bhaniyam : na tirai, so iyägim vocchinno.

tato (bha)nati : kirn voechijjati ? ahunr kareini. so paralogatthinu

käyavvo. kirn uvahipariggahena ? pariggahasabbhäve kasäyamucchä-

bhayäiyä bahudosä, apariggahattaip ca sulttie bhaniyam: acelä ya
jinindä. ato acelayä simdara tti. gurunä blianio : dehasabbhäve vi

kasäyamucchäiyä kassa vi havanti. to deho vi pariccayavvo. upa-

ri(gga (hattarn ca sutte vi bhaniyam: dharamopakarar.ie vi mucchä
na käyavva tti. janä vi naggntn (Text nägarn) ti narp acelä (!?).

jao bhaniyarn : sawe vi egadüsena niggayä jinavarä ityädi evatn

therehirn kahattä se katu tti gäthärthah. evarp pantravio katnmo-

daena civuräni chaddettä gao. Das folgende stimmt mit D.'s Text.

Am Ende steht : evatp Bodiyä uppannä.

Betrachtet man die Abweichungen der beiden Versionen von

einander genauer
,

so erkennt man
, dass die ältere derselben

, H,

nicht die Quelle der jüngeren, D, sein kann. Denn in H ist der

Anfang der Erzählung offenbar verstümmelt; sie beginnt nach der

Nennung der Namen damit, dass (,Hvabhüti's Schwiegermutter ihm
sein eigenes Haus wehrt. Wie gerade sie dazu kam , ist nicht

motivirt. In I) vermisst man dagegen Nichts, und es lässt sich

auch kein Grund dafür anführen
,

dass die dort vorgetragene Er-

zählung nachträglich eingefügt worden sei. Es wird also hier D
die ursprüngliche Gestalt der Legende vollständiger bewählt haben

als H. Umgekehrt ist die Discussion über das Nacktgehn in H
ursprünglicher als in D, wo das I’räkrit in Sanskrit übergeht und
die Frage durch Citirung einiger Sanskrit<;loken dogmatisch erledigt

wird. Auch das ityädi nach dem ersten l’räkritverse in D weist

auf ursprünglich hier folgende Verse hin
,

die sich in H linden.

Wir müssen also annehmen, dass H und D auf dieselbe Quelle

zurückgehen, offenbar irgend einen alten Commentar, in welchem die

Kathänaka eingeflochten waren. Die theilweise wörtliche Ueberein-

stimmung von H und D in einigen Stücken legt die Vermuthung
nahe, dass beide ihre Quelle abgeschrieben haben, wie es ja bei

den Jainas üblich war. Wir können also von der Form der Er-

zählung, wie sie in beiden Versionen vorliegt, einen Rückschluss

auf das Original machen : auch in ihm wurde die Legeude in
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demselben knappen
,

condensirten Style
,

der Excerpten eigen ist,

erzählt. Excerpte setzen aber eine breitere Erzählung voraus, in

welcher die betreffende Geschichte mit der nöthigen Vollständigkeit

und Deutlichkeit vorgetragen wird, nicht in der Magerkeit, welche

verrüth, dass die Erzählung nicht ihrer selbst wegen, sondern nur

um der zu illust.rirenden Lehre willen gegeben wird. So glaube

ich
,
sind wir berechtigt die ehemalige Existenz einer ausgedehnten

Erzählungsliteratur anzunehmen, welche die Commentatoren zu ihren

Zwecken plünderten. Eine Probe derselben bietet die Kälakäcürya-

kathänaka, eine Reihe anderer Proben hoffe ich bald vorlegen zu

können.

Hat sich uns ein Ausblick in eine literarische Ferne hier er-

öffnet
,

so müssen wir nun versuchen
,

die Perspective zu erlassen,

teste Punkte zu bestimmen, die sich von dem Hintergründe abheben.

Es gilt also zunächst, das Alter der beiden uns vorliegenden Ver-

sionen der besprochenen Legende zu bestimmen. Devendra') schrieb

seinen Commentar zum Uttarüdhyayana sam. 1179; doch da er

von seiner Arbeit nur als einer „sütramätra vfittikä“ spricht und sich

kein Verdienst um die Sammlung der Kathänaka beilegt, so steht

zu vermuthen
,

dass er diese aus der von ihm genannten Quelle

seines Werkes, der Vpitti zum Uttarüdhyayana Sütra von (,'üntvü-

cärya (aus dem Thäräpadragaccha) ,
einfach übernommen habe.

Dieser (,’äntyücarya
,

dessen Werk noch nicht aufgefunden ist *),

soll nach der Paftävali des Tapügaccha Sam. 1096 gestorben sein.

Sein Werk wäre also höchstens 100 Jahre älter als dasjenige De-

vendra’s, wobei es auffällig bleibt, dass letzterer von demselben als

einem vpiddhavivaranam spricht.

Haribhadra soll, wie schon erwähnt, 1055 A. V. oder Saip. 585
gestorben sein. Doch dieselbe Quelle sagt, dass sein Lehrer Jina-

bhadra 1115 A. V. gestorben sei, was uns schon argwöhnisch macheu
kann. Noch ärger ist, dass (,'ilftnka ebenfalls ein Schüler Jinabhadra's

seinen Commentar zum Acüränga Sütra laut einer diesem Werke
angehängten Notiz im Qakajahre 798 Vai<;äkha su. di. 2 gemacht

(kfitä) hat. Diese Zeit, die zweite Hälfte des neunten Jahrhunderts

n. Chr.
,

passt aus mehreren Gründen besser für Haribhadra, den

Zeitgenossen (,'ilänka's als 1055 A. V. Denn wie wir oben sahen,

entfaltete Haribhadra eine sehr bedeutende literarische Thätigkeit,

die nach ihrem Umfange eine compilatorische gewesen sein muss.

Vor Haribhadra muss also eine ausgedehnte interpretatorisehe, com-
mentatorische und encyklopädistische Literatur liegen, die ihrerseits

1) Devosfiri in der Pattavali des Tapngaccha bei Klatt.

2) Kine Vritti eines ^'antisftri zum Uttarädhyayaua ist bekannt. Ein
Palmblatt MS. derselben befindet sich in der Berliner Bibliothek. Dieser

t^äntisüri ist aber ein Schiller Abhayadeva’s ,
gest. Saip. 1135 oder 1131»; er

kann also nach dem, was oben mitgetheilt wird, nicht der fragliche Cäntyacan

»

sein ln diesem Werke sind übrigens auch die wenigsten der Kathänaka des

Devendra enthalten.
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wenn nicht ihren Anfang, so doch den Impuls zur energischen Ent-

wicklung von der Redaktion des Siddhänta durch Devarddhi ge-

nommen haben kann. Denn ein Commentarius perpetuus, den man
sich nicht gut anders als uiedergeschrieben denken kann, hat wenig

Sinn zu einer Zeit
,

in der man die heiligen Schriften selbst aus

dem Gedächtniss und nicht nach Manuscripten lehrte. Zu einer

solchen Zeit müssen die Niryukti die Connnentare vertreten haben,

d. h. metrisch abgefasste Werke, welche dem Gange des zu er-

klärenden Werkes von Kapitel zu Kapitel, von Lektion zu Lektion

folgend die in jedem Abschnitt berührten Gegenstände systematisch

vervollständigend formelhaft zusammenfassen *)- Da nun die Re-

daktion des Siddhänta 980 oder 993 A. V. stattfaud
,

so würden
zwischen ihr und dem überlieferten Todesjahr (1055 A. V.) Hari-

bhadra’s nur sieben Jahrzehnte liegen
,

was für die umfangreiche

Literatur, welche den Zwischenraum ausfüllt, unzweifelhaft viel zu

wenig ist. Setzen wir aber Huribhadra in das 9. Jhd. unserer Zeit-

rechnung, so gewinnen wir einen hinreichenden Zwischenraum zur

Aufnahme der suppouirteu Entwicklung der Jaina Literatur. Da-

durch wird Haribhadra denn auch in grössere zeitliche Nähe von

Qüutyücarya gebracht — der Unterschied betrüge nur 2 Jhdd. —

,

so dass die Annahme
,

welche wir oben zu rechtfertigen gesucht

haben
,
dem Q&nty&c&rya habe Haribhadra’s Quelle zur Benutzung

Vorgelegen, keinen Schwierigkeiten begegnet.

Die erste für uns erreichbare Quelle über die Entstehung der

Bodiyasekte ist die Niryukti des Avayyaka Sütra. Die einschlägigen

Verse 8, 82—95 hat schon Weber „Ueber den Kupakshakau<;ikä-

ditya des Dharmasägara etc.“ (Sitzungsberichte der Kön. Akademie
der Wissenschaften XXXVII, 797) mitgetheilt. Diese kärika-ähn-

lichen Verse führen die wichtigen Dünkte sämmtlich auf. Die Namen
Rahavtrapura

,
Divaga, Kanha, Sivabhüi, Uttarü

,
Bodiya, Kodinna

und Kuttavira sind angegeben, von dem Vorgänge nur „Sivabhüi’s

Frage wegen der „uvahi“ und die Antwort der Mönche“, ferner das

Datum (609 A. V.) der Entstehung des Bodiyalinga. Es fehlt jede

Andeutung, dass Sivabhüi ein Sahasramalla war und als solcher

unglaubliche Thaten vollbrachte, dass er mit seiner Frau sicli^ über-

warf, deshalb zum Mönche ward, und endlich dass er dem Äcärya

wegen der Zerreissung seines ihm vom Könige geschenkten Mantels

zürnte
;
es fehlen also alle märchenhaften Züge, welche in der spätem

Fassung der Sage vorliegen. Ob sie überhaupt damals unbekannt

waren, lässt sich aus ihrer Uebergehung in jenen Versen nicht her-

leiten, da dieselben ja nur das sachlich Wichtige bei dieser wie bei

den übrigen Sekten zusammeuzufasseu bestimmt sind.

1) in der Timt werden viele Niryukti dem Bhadrabnhu zugesehrieben,

ein Beweis dafür, dass man diese Werke für sehr alt hielt. Die ersten eigent-

lichen Ceinmeut&ro scheinen die in Prükrit geschriebenen Cürni gewesen zu

sein An diese schlossen sich die Sanskrit Commentare au.
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Wegen der Benennung Sahasramalla ist noch folgendes hinzu-

zufügeu. Prof. Nöldeke macht mich darauf aufmerksam
,

dass die

Perser einen genau' entsprechenden Titel Hazärmard haken, cf. Ge-

schichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden, p. 230
und 284. In der Note 2 zu letzterer Stelle sagt Nöldeke: .Hazär-

mard ist also der bestimmte Name für einen tapfern Helden, viel-

leicht ein vom König verliehener Titel .... So, Tab. ed. Kose-

garten 11, 24 .ein Mann, der 1000 Milnnem gleich kam‘ und

ähnliche Umschreibungen des .Tausendmannes“ bei Andern“. Diesem

Worte Hazärmard entspricht unser Sahasramalla ziemlich genau
nach Bedeutung und Bildung, selbst im nussern Klange, sodass das

eine Wort eine Uebersetzung des andern sein könnte. Da nun die

Inder mehrere Worte
,
die sich auf das Militilrwesen beziehen , von

den Perseru entlehnt haben
, so könnte auch der Sahasramalla

persischen Ursprunges sein. Chronologisch steht nichts im Wege.

Denn nach Nöldeke ist die Urquelle für die Nachrichten bei Tabari

das Chodäinäme, welches gegen die Mitte des 7. Jhd. n. Chr. ge-

schrieben sein muss; in diesem Werke wird also wahrscheinlich

der Hazärmard genannt worden sein. Die früheste Nennung des

Sahasramalla findet sich bei Haribhadra, der wie wir sahen, wahr-

scheinlich gegen 870 n. Chr. schrieb, allerdings seine Angaben aus

älteren unbekannten Quellen entnahm. Anderseits ist zu beachten,

dass der Begriff .Tausendtöter“ bei den Indern alt ist; sahasrajit

sahasraghni
,

sahasraha sind schon vedisch. Es ist also die Mög-

lichkeit nicht wegzuleugnen, dass Sahasramalla auf indischem Boden

entstanden sein kann.

Dass die Nachricht von dem Bodiyalinga nichts mit der Ent-

stehung der Digambarasekte, oder vielmehr der Spaltung der Jaina-

kirche in Digambara und Qvetämbara zu thun hat, habe ich in

meiner früheren Abhandlung nachzuweisen versucht. Ich habe eben-

daselbst auf die verschiedenen Züge in der Qvetämbara Tradition

hingewiesen, welche die Ueberlieferung der Digambara, dass die

Kircbentrennimg unter Bhadrabäbu ihren Anfang nahm, unterstützen.

Eine wichtige Unterstützung meiner Ansicht habe ich mir damals

entgehen lassen anzuführen. Es ist eine Erzählung in Hemacandra’s

Pari^ishfaparvan XH
,

die eine Bestätigung durch Haribhadra er-

hält. Der Sachverhalt ist folgender:

Sthiilabhadra's Schüler waren Arya Mahägiri und Arya Suhastin.

Letzterer bekehrte Sampruti ,
den Enkel Ai^oka’s. Samprati wies

die Bäcker in Ujjayini an
,
ihre Waare den Bhikshu zu geben und

den Geldwerth von ihm zu fordern. Suhastin duldete aus Rücksicht

auf den König, dass die Mönche solche Gaben, die natürlich ane-

tthaniya sind, annahmen. Darob trennt« sich Mahägiri von seinem

Bruder in Jina, indem er sich auf folgende Weissagung Mahävfra’s

berief

:

madtva^ishyasamtäne Sthülabhadnimuueb parnm
|

patatprakarshä sädhünätn sümäcäri bhavisl\yati
||
127

||
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Mahägiri sprach darauf den asambhogikalpa zwischen sich und Su-

hastin aus und verliess Avanti.

Haribhadra zu Ava^yaka niryukti 16, 146 berichtet, dass, nach-

dem Mahägiri seinen gana dem Suhastin übergeben hatte, der Jiua-

kalpa sein Ende genommen habe: vocehinno jinakappo tti. Da
nun die 1,'vetilmbara in der Lebensweise der Digambara eine Imi-

tation des Jinakalpa sehen, so ist es wahrscheinlich, dass das Er-

löschen des Jinakalpa zur Zeit Suhastin's nur bedeutet, dass da-

mals die Qvetämbara oder die Gemässigten und die Digambara,

die Rigorosen
,

sich von einander trennten. Dazu stimmt denn

auch die Erzählung der Digambara, dass Stlmlärya, offenbar ein

alter ego des Sthülabhadra
,

ein Schüler Bhadrabfthu’s
,

der alten

strengen Mönchsregel treu blieb und von den^ jüngeren Mönchen
umgebracht wurde; letztere begründeten erst die Ardhaphälaka Sekte.

Das geschah also in der zweiten Generation nach Bhadrabähu, in

welche Zeit auch die (,’vetAnibara das Erlöschen des Jinakalpa ver-

legen. Endlich ist noch zu beachten, dass nach der PajjAvnli des

Tapägaccha *) die allgemeine Bezeichnung Nirgrantha für Jaiua in

Kotikagaccha geändert wurde.

Alle diese und die froher angegebenen Umstände weisen darauf

hin
,

dass in jener Zeit
,
von Bhadrabähu an durch die nächsten

Generationen hindurch
,

resp. zur Zeit der Regierung der Maurya,

diejenigen Verhältnisse eintraten, welche in ihrem weiteren Ver-

laufe die Spaltung der Jainakirche in Digambara und (^vetämbara

herbeiführten. Durch allmähliches Hervortreten der Gegensätze,

nicht durch einen plötzlichen Riss, müssen wir uns die Spaltung

entstanden denken. Denn andernfalls dürften wir übereinstimmendere

Nachrichten wenigstens über die massgebenden Personen erwarten,

wenn auch die Motive von jeder Partei in ihrem Interesse entstellt

worden wären. Die allmähliche Herausbildung von zwei Hnupt-

richtungen der Jainakirche hat zur nothwendigen Voraussetzung,

dass keine derselben eine eigenthche Neuerung in grösserem Mass-

stabe vornahm. Wir müssen vielmehr annehmen, dass in der ur-

sprünglichen Kirche sowohl die strengere Lebensweise der Digam-

bara als auch die mildere der (,.'vetämbara zulässig war; eine An-

nahme
,

die ihre Bestätigung in demjenigen findet
,

was der Si-

ddhäuta der (,'vetämbara über den Jinakalpa, das Naktgehen und

das Kleidertragen der Mönche enthält. Dass diese den später be-

stehenden Zuständen zuwiderlaufenden Darstellungen nicht beseitigt

und durch andere
,
die neuen Gewohnheiten sanktionirende

,
ersetzt

wurden , beweist wiederum
,

dass die Jaina nicht willkürlich und
eigenmächtig ihre heiligen Schriften änderten

,
sondern sie nach

bestem Können den folgenden Generationen überlieferten. Haben
die uns vorliegenden Angas etc. aber einen gerechten Anspruch

darauf die heiligen Schriften der Jaina überhaupt , nicht nur der

1) KUtt a. a O.

Bd XL 7
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Qvetftmbara zu sein, so konnten die Digambaras nichts besseres

thun
,

als diese Schriften
,

aus welchen der Beweis für das Nicht-

verbindliche des Gebotes des Naktgehns entnommen werden konnte,

zu vergessen und zu verlieren, wie sie es geth&n haben.

Zum Schlüsse muss ich noch einen mir jety.t unbegreiflichen

Irrthum berichtigen, den ich auf p. 16 der frühem Abhandlung
mir habe zu Schulden kommen lassen. Ich habe dort gesagt, dass

die (^vet&inbara die Entstehung der Digambara in sam. 609 ver-

legen und versuchte dann zu beweisen, dass eine Verwechselung

zwischen Yikrama und Vtraära vorliege. Nicht die Tradition der

Jaina, sondern ich habe beide Aeren verwechselt: das betreffende

Datum ist ja thatsächlich 609 A. V. Das Resultat der weiteren Dar-

stellung wird durch diese Berichtigung nicht moditieirt, sondern

gewinnt natürlich nur an Sicherheit.
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Miscellen.

Von

Hermann Jacobl.

1 .

Niroshthyavarijn.

Vor kurzem erhielt ich eine neue Ausgabe des .Da^akunu'ira-

carita of Dandin with the commentaries (l’adacandrikä and Büh-
shanä) of Kavindra Sarasvatt and Öivaräma. Edited with various

readings by Närüyana Bälakrislma Godabole B. A. and Käsinätha

Panduranga Paraba. Printed and Published by the Proprietor of

the Nirnaya SAgara Press. Bombay 1883. Price 2 B.“ Ausser

den im Titel genannten Comnientaren ist uoch eine Padadipikä der

Pürvapithikft und der neunte Uechvasa von Padmanähha beigegeben.

Diese Ausgabe scheint sehr sorgfältig gemacht zu sein : zu tadeln

ist nur, dass die unzweifelhaft richtigen Lesarten zuweilen statt im

Text in den päthäntarAui zu suchen sind. Beim Durchlesen dieser

Ausgabe des D. K. C. entdeckte ich ein staunenswerthes Kunststück

Dandin ’s, das bisher Allen, die sich mit dem Werke beschäftig-

ten, entgangen zu sein scheint: der ganze 7. ücchväsa ist nämlich

niroshtbyavarna, wie ausdrücklich am Ende des 6. Ucchvftsa gesagt

ist, d. h. es kommen im ganzen 7. llcchväsa, der in genannter

Ausgabe zwölf Druckseiten einniinnit, die Laute u ü o au p ph b
bh m v nicht vor. Allerdings muss m in pausa als Anusv.ira ge-

sprochen werden, wie es ja auch meist geschrieben wird. Einige

Fehler sind leicht zu verbessern, p. 149,11 muss nareudrah
|

statt

narendro gelesen werden, ibid. 1. 18 "tisandhänadakslmh statt °bhi-

saudhäuadakshah, p. ISO, 2 celäficalakhandakägni" statt vartikägni 0
.

Die beiden letzteren Emeudirungen sind der varia lectio entlehnt.

Dieses Kunststück des niroshtbyavarna gehört zu den <;abdä-

lalikära’s, welche nach kävyüdari,ja IIT, 83 sthänaniyama genannt

werden, und welche Dandin selbst als dushkara bezeichnet.

Er giebt selbst eiu Beispiel in III, 88

:

nayanänandajanane nakshatragann<;älini
|

aghane gagane diisbtir angane diyatäip sakrit
||

7 *
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Zwei andere Beispiele sind:

Bhftravi, Kirätäijunlya 15,29:
iti fäsati senänyärn gacchatas tän anekadhä

|

nishidbya hasatä kincit tast.be taträ ‘ndhakärinä
||

Mägha, t^upälavadha 19,11:
dadhänair ghan&s&dp^yain lasadäyasadarni^anaih

|

tatra käncanasacehäyü sasrije taih ranu, auih
||

In Mallinätha’s Commentar zu letzterer Stelle findet sieb der

Ausdruck uirausbtbya, welches Wort in Jtbänanda Vidyüsägara’s

Ausgabe des Kirüt. zur Bezeichnung des oben eitirten Verses benutzt

wird, während in Bhuvanacandravasüka's Ausgabe des yi(,-up. der

betreffende Vers niroshthyaty genannt wird.

Im D. K. C. wird das in Frage stehende Kunststück witzig ein-

geführt. Von dem Erzähler Mautragupta heisst es nämlich
,

dass

ihn die Lippe heftig schmerzte von den Bissen seiner Geliebten.

Und in der That, wenn mau den 7. Ucchväsa laut lesen hört, hat

mau den Eindruck, als ob Jemand mit wunder Lippe spräche.

2 .

Die Musterverse der Metriker.

Im 38. Bd. dieser Zeitschrift p. 615 sprach ich die Vennuthung
aus, dass viele der ursprünglichen Verse, aus denen der Name für

das Metrum, in dem sie gedichtet sind, entnommen ist, uns als

traditionelle Musterverse für die betreffenden Versmasse von den

Metrikern bewahrt und überliefert seien. Die Verse in Halüyudha’s

Commentar zu Pingala sind von solcher Einfachheit und scheinbarer

Altert hümlichkeit.
,

dass meine Vermuthung über ihren sonst un-

kannten Ursprung mir nicht unberechtigt schien. Doch hat sich

mir noch eine andere Auffassung gezeigt, welche die Frage in

anderm Licht erscheinen lässt. Dem Dam) in wird ein Lehrbuch

der Metrik Chandoviciti zugeschrieben (K&vyädar^a 1, 12), das sich

nicht erhalten hat. Man darf anuehmen
,

dass er in demselben zu

den Vorschriften über Versbildung Beispiele in ebenso einfachen

und reizenden Versen gedichtet habe, wie im Kävyädanja zu den

Regeln über Alaiiküra. Es wäre nun wunderbar, wenn die späteren

Metriker, sofern sie nioht selbst ihre Beispiele gedichtet haben, sich

Dan4in’s Verse hätten entgehen lassen. Liest man nun die von

Haläyudha zu den Regeln des Pingala ohne Nennung ihres Ur-

sprungs gegebene Verse und vergleicht sie mit den Beispielen im

Kävyädar^a, so wird die grosse Aehnlichkeit zwischen beiden hin-

sichtlich des Styles aullallen. Ich vermuthe daher, dass llaläyudha

seine Beispiele aus Dandin’s Chandoviciti entlehnt hat. und erkläre

mir auf diese Weise, dass das lang bekannte uud citirte Werk
(Väuiana 1, 3, 7) verloren gehen konnte, weil nämlich das Beste

aus ihm in andere Werke üliergegangeu war.
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3.

Wortspiele im SütrakritAnga.

In meiner Abhandlung über die Entwicklung der indischen Metrik

in nachvedischer Zeit (Zoitschr. d. D. M. G. 38, 593) habe ich aus dem
Vorkommen des Wortes veyäla im Scblussverse des zweiten, in Vaitä-

liyaversen abgefassten, Adhyayana des Sütrakptaftga geschlossen, dass

zu jener Zeit dieses Metrum schon VaitAliva hiess. Es wäre danach also

von dem Dichter das Wort v e y A 1 a mit Absicht in den letzten Vers

gesetzt, um auf den Namen des Versmasscs anzuspielen. Etwas ähn-

liches ist auch bei Adhy. 15 desselben Siitra der Fall. Dieses adhy.

hat den Namen jamaiyam einestheils nach den Anfangsworten jam
a 1 y a m

,
anderntheils weil jede Strophe in demselben mit der je

folgenden, und jeder zweite PAda mit dem dritten desselben Verses

durch ein y am a k a verbunden ist. Die Art, wie der Dichter diese

schon im Rig Veda vorkommende Kunstform, die im Vergleich zu

den vamaka der Kunstpoesie noch sehr primitiv zu nennen ist,

ausgeübt hat, wird durch ein Beispiel klar werden. Ich setze des-

halb einige Verse aus dem Anfänge des 15. adhyayana hierhin:

jam'alyaip paduppannarp Agatnissam ca nAyao
|

savvam mannati tarn tat ‘) darpsanAvaran’ antae
|| 1 ||

a n t a e vitigicchAe se janai a n e 1 i s a lp
|

anelisassa akkhäya na se hoti tahiip tahirn
|| 2 ||

tahim tahiip suyakkhAyarp se ya s a c c

e

suyähie
|

sadä saccena sampanne mittim bhüehi kappatt
|| 3 ||

bhüehirp na virujjhejjA esa dliamme v u s f m a o
|

vusimam jagain parinnAya assiip jivitabh Avan A
|| 4 ||

bhavan AjogasuddhappA jale nAvA ’va AhiyA
|

nävA ’va ttrasampannA sawadukkhA tiutiatt
|| 5 ||

tiutfati tu mehAvt jänarp logamsi pävagarp
|

tiujtanti p A v a kammAiip navatn kammatn akuvvao||6||
akuvvao navatn natthi etc. etc.

Es ist gewiss nicht zufällig, dass im Anfänge des ersten

Verses janralyarp steht; es sollte eben auf die yainaka, nach

denen der gunze Adhvay. jamaiya-yamaktya hiess, hindeuten. Des-

halb glaube ich auch, dass veyAla im 2 . adhy. mit derselben

Absicht im letzten Verse gebraucht worden ist.

1) Ich vermuthe n&i, weil dadurch nayao aufgonoinmcn würde.
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Königthum und Priesterthum im alten Erän.

Von

Eugen Wilhelm.

Neben der oft betonten and darum allgemein bekannten Tliat-

sache, dass die Religionen der beiden arischen Völker auf derselben
Grundlage erwachsen sind, ist eine zweite, ebenso sichere, nicht zu

vergessen, dass diese beiden Religionen schon in der ältesten Form,
in wolcher sie uns entgegentreten, eine ungemeine Verschiedenheit

zeigen. Gegenüber der Verschwommenheit, der vedischen Götter-

gestalten, welche erlaubt, fast jede derselben für die höchste zu

halten und ihr Thaten zuzuschreiben, die sonst auch von andern

Göttern erzählt werden
,

finden wir dagegen in der alteränischen

Religion
,
mögen wir die Keilinschriften oder das Awestä befragen,

die grösste Ordnung und Regelmässigkeit. Nirgends unterliegt es

einem Zweifel, dass Ahura Mazda der höchste Gott sei, der weit

über allen anderen Göttern steht, welche seine Geschöpfe sind und
welche die Geschäfte, die er ihnen zugewiesen hat, im strengsten

Gehorsame zu vollbringen streben. Eine solche Verschiedenheit der

Anschauung mag zum Theil durch die Verschiedenheit des Klimas

hervorgerufen sein
,

von grösster Bedeutung war es aber nach

meiner Ueberzeugung auch, dass sich Erän zu einem einheit-
lichen Staate mit einem Könige an der Spitze zusammeu-
geschlossen hatte, während Indien in eine Menge kleiner und unab-

hängiger Staaten zerfiel. In beiden Ländern dachte man sich den

Hünmel nach dem Vorbilde der Erde eingerichtet, nur sollte dort

Alles besser und vollkommener sein, damit es der irdischen Welt
zum Vorbilde diene. Es wird sich daher der Mühe verlohnen , die

alteränischen Ansichten von den höchsten irdischen Mächten zu

betrachten und sie mit der Auffassung der himmlischen zu ver-

gleichen.

Wenn wir die Titel der Achänienidenkönige betrachten, so

können wir die Zunahme ihres Selbstbewusstseins deutlich verfolgen.

Die älteste Inschritt ist die des Kyros, dieser nennt sich einfach

König und Achämenide. Ob diese Inschrift dem grossen Kyros
angehört oder einem seiner Vorgänger, vermögen wir nicht mit
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Bestimmtheit zu sagen, so lange nicht weitere Denkmäler uns darüber

aufklären, wir kennen aber die Geschichte der Achämeniden genau
genug, um behaupten zn können, dass später kein Kyros existirte,

der es wagen durfte , in der Persis sich einen König zu nennen.

Auch in der Inschrift von Behistän, die an Alter der Inschrift des

Kyros wohl am nächsten steht, drückt sich Darms noch bescheiden

genug aus. Seinen Titel theilt er uns gleich am Anfänge mit.

Er nennt sich „den grossen König
,

den König der Könige
,
König

in Persien
,

König der Provinzen
,
Sohn des Vishtäspa

, Enkel des

Arshäma, den Achämeniden“. Die ersten vier Absätze entsprechen

sich gegenseitig: da Darius Grosskönig ist, so ist er König in Persien,

da er König der Könige ist, so ist er auch König der Provinzen.

Beweisen diese Angaben
,

dass Darius thatsächlich König ist , so

soll der Schluss des Titels zeigen, dass ihm auch rechtlich diese

Würde zukommt, darum nennt er sich nicht blos einen Achäino-
n i d e n

,
sondern macht auch noch weitere Angaben. Darius fühlt

indessen sehr wohl, dass die blosse Angabe, er sei Sohn des Vish-

täspa und Enkel des Arshäma nicht genüge und ihr Werth nur dem
mit den Verhältnissen näher Vertrauten verständlich sei. Darum
giebt er uns in einem weiteren Paragraphen ausführlichere Nach- _

richten über seinen Stammbaum und führt denselben bis auf Achae-

menes zurück. So kann er dann am Anfänge des dritten Para-

graphen mit Recht sagen: „darum werden wir Achämeniden genannt,

von Alters her waren wir Könige“. Dieser Titel lautet in

der ersten und zweiten Inschriftgattung ganz gleich
,
im b a b y lo-

ni s c h e n Texte scheint er etwas anders und noch kürzer gewesen

zu sein. In späterer Zeit ist jedoch Darius in seinen Inschriften

nicht mehr so bescheiden, der Titel erhöht sich beständig. In einer

Inschrift von Persepolis (I) nennt er sich „den Grosskönig, König

der Könige, König der Gegenden, die aus vielen Stämmen
bestehen, Sohn des Vishtäspa

,
den Achämeniden“. In drei' In-

schriften (NR11
, Szb und B in der skythischen Uebersetzung) wird

statt „aus vielen Stämmen bestehend“ gesetzt: „aus allen Stämmen
bestehend“ 1

). In mehreren Inschriften (0, Szh , NR11
) wird noch

1) Die Worte ~ T— |T|—Tf) P“riuxanH-

DÜm (O. 15, F. 15), auch par’uv. zanannm (O 7. K 12) und pnr'uvzanÄmim

(I) 8, E 1 1, A 15) geschrieben, und
f T“"*“ ^ Ü ^ I

vispazananütn (NR*) 10) worden in der skythischen Ueborsctzung nicht

übersetzt, sondern nur umschrieben, indem es dort in den Inschriften D 8, E 7,

O 15 heisst: f . f J . JJ . parruzananam (vgl.

Westergaard: Zur Entzifferung der nchäinenidischon Keilinschrift zweiter (Gattung

in der Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenlandes VI. B. S. 349 u. 403) und in

der Dariusinschrift von Suez vispazananam (vgl. Oppert: Le peuplo ot la

languo des Medes Paris 1879 S. 214, 217, 274), während wir in der Inschrift
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beigefiigt: , König dieser grossen Erde auch fernhin“ 1
).

Der Titel des Xerxes lautet immer: ,ieh bin Xerxes der Gross-

könig, der König der Könige, der König der Länder, die aus vielen

Stämmen bestehen, König dieser grossen Erde auch fernhin, Sohn
des Königs Darius, der Aehämenide*. Mithin hat Xerxes den Aus-

droek vispazanänäm wieder in das gelindere p a r'uz a n ü nä m
verändert , vor seinem Vater hat er aber voraus

,
dass er sieh den

Sohn eines Königs nennen kann
,
was Darius nicht konnte.

Die beiden Artaxerxes nennen sich: „Artaxerxes, der Grosskönig,

König der Könige, König der I>änder, König dieser Erde“, auch

vergessen sie nicht zu sagen, dass sie Königssöhue sind. Die An-

sprüche, welche in diesem neuen Titel enthalten sind, liegen deut-

lich vor: der König von Erän verlangt die Weltherr-
schaft. Alle Völker werden als seine Unterthanen betrachtet;

wer seine Oberhoheit nicht anerkennt, der ist ein Aufrührer und
es bleibt dem Könige anheimgestellt

,
die passende Zeit zu be-

bestimmen, in welcher dessen Widersetzlichkeit bestraft worden soll.

•Sehr belehrend ist auch, dass die meisten dieser späteren Inschriften

uns benachrichtigen, dass Ahura Mazda der grosse Gott sei, «der

diese Erde schuf, der jenen Himmel schuf, der den Meuschen
schuf der den Darius (Xerxes

,
Artaxerxes) zum König

machte, den einzigen König über Viele, den einzigen Gebieter von
Vielen“. Also: „Ahura Mazda ist der grosse Gott (baga vazraka),
wie der König von Erän der grosse König (khshüyathiya vaz-
r a k a) ist ; Ahura Mazda hat den Himmel

,
die Erde und die

Menschen geschaffen
,
diese sind also sein Eigenthum, aber nur die

von Naqsh-i-Rustara anstatt dor Worte „dayiyusna vispazananaro" den
Ausdruck „dayiyuspe vissadanaspena" gebraucht finden (vgl. Westorgaard
a. a. O. S. 405 und Oppert a. a. O. S. 202 u. 208). Die babylonische Ueber-

setzung gebraucht dafür iz. B. in der Porsepolisinschrift Ch 10) den Ausdruck:

V fi< <!“4W -Sf* 7^ ttj«
sh nup-hu-ar li-sa-nu ga-ab-bi „von der Gesaimntheit aller Zungen“ oder

(*. B. in der Xerxesinschrift E. 5) blos „sa nap-ha-ar li-sa-nu" „von der Go-
sammtheit der Zungen", vgl. Bezold: die Ach&menideninschriften etc. Leipzig

1882. Es ist dies offenbar eino freie Ueberset/.ung
f

da meines Erachtens

„zana" nicht ..Zunge" bedeuten kann.

1) Ich lese mit Spiegel die in den angeführten Inschriften verkommen-

den Zeichen T ^ T 7 7 n7 ““77 K*" duraiy apiy, was

dem indischen dftre ’pi (vgl z. B M 8, 42: düre »antu’ pi, obgleich fern

seiend) entsprechen würde. Oppert (Io peuple des Medos p. 193) liest: ahväyä
bumiyk vazrakäyä duraiy apaiy und übersetzt: „de cette terre qui setend

au loin dnns l’univers. Erklärend fügt er hinzu: les mots hazzaika pirsa-
tanoka traduisent le perse duraiy ftpaiy; les mot« mediques d&rignent tous

les deuz l’idee de „loin, etendu". Dio Zeichen des Grundtextes lassen beide
Lesungen zu, für den Sinn ist die Abweichung nicht sohr erheblich.
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Herrschaft über den Himmel hat er für sich behalten, für die Erde

hat er den König von Erän 7.u seinem Stellvertreter und zwar zu

seinem alleinigen Stellvertreter eingesetzt; dieser steht

also für die Menschen an Ahura Mazda* Stelle.

Hiernach kann es wohl nicht zweifelhaft sein , dass die Achii-

meniden als die rechtmässigen, einzigen von Ahura Mazda

eingesetzten Oberherrn der Welt sich nur diesem für ihr Thun
verantwortlich betrachteten. Dass sie aber ihre Herrschaft

,
ihre

Siege, ja ihre ganze Habe der Gnade Ahuni Mazdas verdankten,

darüber lassen uns ihre Inschi iften nicht im geringsten im Zweifel.

Durch die Gnade Ahura Mazdas unterwerfen sie Länder, welche

ihre Diener werden und Tribut senden und bei Tag und Nacht

das thun, was ihnen betohlen wird, durch die Gnade Ahura Mazdas

kämpfen sie siegreich gegen aufrührerische Völker und rebellische

Satrapen, welche nach ihrer Gefangennahme in der Regel gekreuzigt

werden, durch die Gnade Ahura Mazdas regieren sie ihr weithin

sich erstreckendes Reich
,
ja durch die Gnade Ahura Mazdas be-

ginnen und vollenden sie ihre grossen
,
Staunen erregenden Hauten

— kurz wir finden ein vollkommenes Königthum von Gottes
Gnaden. Nirgends wird jedoch angedeutet, dass der Verkehr

zwischen Ahura Mazda und dem Könige durch eine dritte Person,

etwa durch einen Priester vermittelt wurde, im Gegentheil, so-

wohl in Persepolis als auf dem Grabmale des Darius in Naqsh-i-

Rustam sehen wir den König allein vor dem Feueraltare, über ihm

aber den Ahura Mazda; das Verhältniss zwischen ihm und seinem

Gotte scheint demnach ein rein persönliches gewesen zu sein.

Ist es uun glaublich, dass ein König aus dem Aehämenideustamme,

der die Herrschaft über die ganze Erde in Anspruch nahm, seinem

Gotte nur den halben Himmel zugetheilt habe, während die andere

Hälfte von einem bösen Dämon , dem Widersacher jenes Gottes

beherrscht wurde V Ich für meinen Theil kann dies nicht glauben.

Dass in den Keilinschriften Auramazdä, dem hebräischen Jahveh

ähnlich, als alleiniger Schöpfer und Gebieter der gesammten Welt
gedacht wird, Anro mainyush dagegen den Verfassern der Keil-

inschriften nicht bekannt gewesen ist, scheint mir ganz deutlich aus

einer Stelle der grossen Behistäninschrift hervorzugehen. Dort heisst

es (Bh. 4, 72 fg.) nach den Worten des Darius: .wenn du diese

Tafel oder diese Bilder siehst und sie nicht zerstörst, sondern sie

mir, solange deine Familie dauert, bewahrst
,

da möge Auramazdä
dein Freund sein

,
deine Familie möge viel sein. Lebe lange und

was du thüst, möge dir Auramazdä gelingen (?) lassen“. Dann führt

alter Darius fort: .wenn du diese Tafel oder diese Bilder siehst, sie

zerstörst, mir dieselben, so lange deine Familie dauert, nicht be-

wahrst, da möge Auramazdä dich schlagen, deine Familie möge zu

nichte werden, was du thust, das möge dir Auramazda zerstören“.

Hier ist also Auramazdä nicht blos der gnädige, sondern auch der

zerstörende Gott, der in seinem Zorn straft ähnlich dem hebräischen
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Jahveh (vgl. Spiegel: arische Forschungen 1. Heft S. 68). Un-
zweifelhaft ist es, dass auch die Achämeniden in der überirdischen

Welt böse Geister ') neben den guten annahmen, jene dürften aber

nur als Aufrührer gegolten haben, ähnlich den irdischen ltebellen.

Diese Vorstellung vertrug sich auch ganz gut mit der Auffassung,

dass Ahura Mazda König des Himmels sei. Sobald man freilich

betonte, dass Ahura Mazda nicht blos der Beherrscher, sondern

auch der Schöpfer der Himmolswelt sei, mussten Bedenken gegen
diese Anschauung sich erheben.

Eine ganz andere Anschauung tritt uns im Awestü entgegen,

mit welchem im wesentlichen auch die im Norden Entns entstandene

Heldensage übereinstimmt, die dem ältesten Theile des Shähnäme
einverleibt ist. Könige

,
wie noch Artaxerxes III. einer sein will,

welche die ganze Erde beherrschen
,

kennen diese Bücher zwar
auch, aber nur in den ältesten fabelhaften Zeiten. HaoshyaAha,
T u k h m 6 urupa, Y i m a ,

D a h ü k a und Thraötaona sind

solche Herrscher, von da an aber ändert sich die Sache: Thraß-
taona oder Frßdün theilt sein Reich unter seine drei Söhne.

Eraj, der jüngste von ihnen, erhält Erän, neben ihm aber treten,

ganz gleichberechtigt, namentlich die Könige von Turan auf, deren

Vorbild offenbar der Kaiser von China ist. Die Beherrscher dos dritten

Reiches treten in den Sagen zu wenig hervor, als dass wir ein

sicheres Urtheil uns über sie bilden künuton ; unter den Sasäuiden

hat man in ihnen die byzantinischen Kaiser gesehen. Wie
hoch die Anschauung von der Dreitheilung der Welt hinaufgeht,

lässt sich nicht angebeu, gewiss ist sie älter als das Awestä. Schon
hieraus lässt sich entnehmen, dass die Ansprüche eines Königs

nach diesem Buche weit bescheidener sein müssen als diejenigen,

welche wir bei den Achämeniden kennen gelernt haben. Dazu
kommt aber noch

,
dass das Awestä einen geringeren Begriff von

der königlichen Würde hat als die Keilinschriften und das Shähnäme.

Für das Awestä ist der König nicht der Erste im Staate, son-

dern der Zweite, über ihm steht der Oberpriester. Das
finden wir nicht blos in der bekannten Stelle Ys. 19, 50 fg., sondern

an allen Stellen
, wo von den verschiedenen Ständen die Rede ist.

Gewöhnlich wird mit der niedrigsten Würde
,
dem Hausherrn

(nmäno-paiti) begonnen und die Stufenleiter bis zur höchsten,

dem Oberpriester (zarathushtrotema) hinauf geführt, so Ys.

2, 19. Yt, 10, 115. 18, 21, in umgekehrter Ordnung geht die

Aufzählung vor sich Gäh 4, 6—7. Dazu stimmt auch, dass Visp.

2, 4— 7 (— 2, 4 Westerg.), Ys. 17, 1 fg. (= 16, 1 Westerg.)

Ahura Mazda das weltliche und geistliche Oberhaupt*) (anhuca

1) Vgl. die Inschrift von Persepolis H, 16—20. Spiegel: die altpersischen

Keilinschriften. 2. Auflage. Leipzig 1881. S. 108 und 111— 112

2) Dass ahu den weltlich on, ratu den geistlichen Oberhirten

bedeute, hat Geldner (Kuhn: Zeitschrift f. vergl. Sprachf XXV, 476) richtig

nachgewiesen. Vgl auch die Pehleviübersetzung zu Ys 29, 6 b.
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ratushca) der Himmelswelt genannt, dem Zarathustra dieselbe

Würde für die irdische Welt zugeschrieben wird. Was also das

Awestä anstrebt, das ist eine H ie rarch ie, in welcher Zarathustra

oder dessen Stellvertreter die Spitze bildet. Am vollkommensten

ist demnach ein Staat wie Ragha, wo Zarathustra oder dessen

Stellvertreter Oberpriester und Landesherr in einer Person

ist. Sind aber beide Würden getrennt, so ist der König oder

Landesherr (darthupaiti) nicht der erste
,
sondern der zweite

Würdenträger. Es ist auch gleichgiltig
,

ob der König Herr das

Landes oder Herr der Länder ist
,
im letzteren Falle vergrössert

sich seine Macht, aber ohne dass sich darum seine Würde erhöht.

Auch der Anfang des zweiten Fargard des Vendtdäd ist meines

Erachtens dazu bestimmt, auf dieses Verhältniss hinzuweisen. Yinm
erhält zuerst von Ahura Mazda den Auftrag, als Verkündiger der

Religion aufzutreten. Nachdem er diesen Auftrag als zu schwierig

abgelehnt hat
,

folgt das Verlangen
,

die Würde eines Königs zu

übernehmen und als solcher für das irdische Wohl der Menschen

zu sorgen. Auf diese Weise wird angedeutet
,

dass der König

geringer ist als der Verkündiger der Religion und es wird dem
Zarathustra die erste Stelle gewahrt, trotzdem er erst viel später

erscheint als der ersto König.

Hie Ansicht Spiegels, welche er in dieser Zeitschrift Bd. XXXV,
638—685 ausgesprochen hat und an welcher er noch jetzt fest-

hält, dass wir nicht gerade nöt.hig haben, diese Idee von einer Ober-

herrschaft des Zarathustra einer späten Zeit zuzuschreiben
,

theilo

ich ganz und gar. Es scheint mir sogar sehr wahrscheinlich, dass

das Reich der Meder die geistliche und die weltliche Würde
in seinem Oberhaupte vereinigt sah und dass nach dem Siege

des Kyros über Ast.yages dem letzteren die geistliche Würde ver-

blieb und seine weltliche Macht auf den Bezirk beschränkt wurde,

welcher später dem Grossmagier gehörte. Es wäre möglich, dass

diese priesterlichen Ansprüche während der Dynastie der Athii-

meniden nicht erloschen, wenn sie auch keine praktische Bedeutung

hatten. Ueber die Zeit der Arsakiden sind wir zu wenig unter-

richtet, um sagen zu können, in welchem Verhältnisse die geistliche

und die weltliche Gewalt zu einander standen. Da aus Tacitus

Mittheilungen ') hervorgeht, dass Tiridates, der Bruder des Volo-

geses I., ein priesterliches Amt bekleidete
,

so könnte man goneigt

sein , die Arsakiden für eine Priesterfamilie zu halten. Hier fragt

es sich aber, ob die königliche Familie von' einem Priestergeschlechte

abstammte, oder ob umgekehrt Mitglieder der königlichen Familie

unter die Priester aufgenommen werden konnten. Dass der König

in die Zahl der Priester aufgenommen wurde
,
melden uns Nach-

1 } Tac. ann XV, 24: noc recusaturum Tiridaten accipiendo diademati in

urbem venire, nisi sacordotii religio ne attinerotur. Vgl auch Plinius

(b- n. XXX. 2, 16), welcher berichtet, dass Tiridates Magier war.
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richten aus dem Alterthume bestimmt (vgl. Spiegel : (iranische

Alterthumskunde 111, (106), das Gleiche mag auch hei andern Mit-

gliedern der königlichen Familie der Fall gewesen sein. So hören

wir
,

dass bei den Israeliten
,

die ja auch ein besonderes Priester-

geschlecht hatten
, die Söhne des Königs David Priester werden.

Denn II. Sam. 8, 18 lesen wir: vn a':“2 TH Hei den

Eranieru konnte eine solche Aulhahmo um so weniger Anstand fin-

den, als ja Zarathustra auf M a n u s h c i t. h r a
,
also den königlichen

Stamm, zurückgeleitet wurde. Folgte daraus, dass Zarathustra und
seine Nachkommen dem Könige ebenbürtig seien, so liess sich um-
gekehrt aueh nicht viel dagegen sagen, wenn der König und seine

Söhne unter die Priester eingereiht wurden. — Unter diesen Um-
stünden kann man als möglich zugeben

,
dass die Dynastien des

Dejokes und A r s a k e

s

zu den Priestern in einem besonders

nahen Verhältnisse standen, es fehlt indessen doch noch zu viel,

um diesen Zusammenhang für erwiesen erachten zu dürfen. Was
aber die beiden süderünisohen Dynastien betrifft, über die wir allein

genauere Nachrichten besitzen , so kann kein Zweifel darüber be-

stehen, dass der König einer Verehrung theilhaftig wurde wie Nie-

mand ausser ihm. Mag auch das Awestä nur andeuten und das

Shahname bestimmt aussprechen
,

dass Yimus Vergehen und die

Ursache seines Falles darin bestand, dass er göttliche Ehren für

sich in Anspruch nahm, wir können doch nicht zweifeln, dass sowohl

die Aclitlmeniden als die Süsüniden solche Ehren erhielten. Schon

Aeschylos ’) gebraucht für den Perserkönig die Bezeichnung fttög,

und Ardashir Bäbogün, der nach dem Zeugnisse des Agathias 1
)

die Priester zu einem Ansehn emporhob
,

welches sie früher nie

besessen hatten, nimmt keinen Anstand, sich in seinen Inschriften

und auf seinen Münzen ebenso zu nennen. Ebenso hören wir, dass

der fanatische Yezdegerd II. nicht anders verfuhr und sich be-

strebte, die Meinung zu verbreiten, als ob er in persönlichem Ver-

kehr mit dem Himmel und der Gottheit stehe. Für die hohe Ver-

ehrung der (iranischen Könige zeugt die ganze (iranische Geschichte

1) Aeschyl. Perser V 80, 150, 157, 633, 643, 644, 655, 658. 711, 856.

Curt VIII, 5, 11. Vergl. die treffliche Abhandlung von Ph. Keiper: die

Perser des Aoschylo* als Quölle für altpersischo Alterthumskunde. Erlangen 1877.

2) Hist. II, 2t>: rjv Si ye ovxos (^pTa£apr;c) rrj fiiaytxr) xdxoyos teoovq-

yia xni nvxovQyos xuiv dno^Qfjxatv. Tavxd xoi xai x6 Mayixov tjvkov

iyxQaxis ixeivov yiyovi xni dye'qioxov , ov nix rjSr} xai nnöxeQOv, xai

ix nakatov xrjvSe Xtfp inixArjoiv nnooaj^or , ovno) Si eis xovxo r tui
t s ta

xni nattnrjoias tjguivor. ukk' onoiov vno xiov iv x«A«* toxiv
f}
xni nepto-

päofrai Nvv Si xtfttaotv avrove anavxts xai vneQayarxni t xai

id xe xotra xate xovtatx ßoviaii xai it(>ooayoQevotoi Staxdixexat ,
xni

iSia ixdoxo* xiov ovußnkkövxiov f
{

Sixrjv kayxdvorrt , ixpioxavxat Sta-

axonovrxes xd noiovfte*a xni intxQirorxes, xai ovSiv oxtovr nn^d IliQOats

SöÜttev dv Svvofidv re tlvm xai Sixatov, oye ui) vnd Mdyov kunrow~
fteiq. Vgl. auch Silveatro do Sacy: incmoires sur diverses anti«(uitcs de 1a

Porso etc. Pirii 1793.
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bis zum Untergange des Säsänidenreiclies. Obwohl an Thronstreitig-

keiten kein Mangel ist, treten doch nie Usurpatoren auf; Ariaios
weist die ihm von den Griechen angetragene Königswürde sofort

zurück (Xenoph. Anab. II, 2, 1) und selbst in Zeiten, wo es schwer

war, einen rechtmässigen König zu finden, wie in der Zeit nach

dem Tode des Artaxerxes III. und gegen das Ende der Säsäniden-

herrschal’t, wird es durchaus vermieden, eine andere Familie in

die höchste Würde einzusetzen. Auch die kühne Empörung des

Behräm Cübln bezweckte blos eine Wiederherstellung der Arsu-

kidenherrschaft. Dagegen kann nicht geleugnet werden
,

dass man
in künftiger Zeit einen Herrscher erwartete, welcher die geistliche

und weltliche Herrschaft in seiner Person vereinte. Solche Herrscher

waren die angekündigten Nachfolger des Zarathustra, von welchen

alle 1000 Jahre einer erscheinen, die Religion wieder hersteilen

und die Welt regieren sollte. Man wird auch kaum fehlen, wenn
man die Grundlage der schiitischen Lehre von der Erbfolge der

Imäme in dieser Anschauung sucht.

Man sieht leicht ein, dass sich mit den Vorstellungen des

Aw e s t ä und des Shähnäme von mehreren gleichberechtigten

Reichen die Lehre von zwei einander beschränkenden himmlischen

Mächten weit besser verträgt als mit den Anschauungen der Keil-

inschriften (vgl. Spiegel: arische Forschungen S. 73 fg.). War mau
einmal daran gewöhnt auf Erden mehrere Gewalten als gleich-

berechtigt anzuerkennen, so war es nicht sehr schwer, dieselbe An-

schauung auch auf den Himmel zu übertragen. Es ist wohl all-

gemein zugestanden
,

dass die Vorstellung von Ai’irö mainyush

keine arische, sondern eine erst auferänischen Boden
entstandene ist. Dass weder die Keilinschriften, noch Herodot

seiner gedenken
,

ist gewiss beachtenswerth
,

dass jedoch derselbe

noch während der Achämenidenherrschaft entstand
,

können wir

daraus entnehmen
,

dass er bereits dem Aristoteles ') bekannt war.

Dass man sich in älterer Zeit die himmlischen Genien nicht blos

Segen spendend, sondern, wenn die Umstände es verlangten, auch

strafend dachte, davou giebt der Yasht des Mithra ein deutliches

Beispiel. Mithra selbst, der in diesem Yasht als König, Beherrscher

und Beaufsichtiger der ganzen Welt erscheint (Yt. 10, 103), der

1) Metaphys. 14,4: <Pefexv3t]c xai i'itooi rives to yevvi;oav ngtotov
Aptaxov x ittiaai xai o * Mayoi, und besonders wichtiger Gewährsmann ist

Diogenes Laert. Proocm. c. 8: Aftaxoxihit <)'«» u/i Tivui ity ntfii <j itooofiai

xai n(eaßvxi(>ovs elvat tiöv Atyvnxtmv xai 3vo xai’ ainovt tyijaiv elvat

apga'c, aya&öv Saiuova xai xaxöv Saiuova' xai xtö ßiiv övopa elvat

Zeit xai ’ÜQOftdaHrji , xtJ ft AtSrit xai 'Apetuavtnt. Um uns nun ganx

genaue Anhaltspunkte über die Bezeugung zji geben, fügt Diogenes noch boi:

y >,ai ät xoito xai "B^fttnnoi iv t tu ngaixtg Tteoi Mayan- xai Kiäoiot iv

xrj negtoSio xai Stonopnos lv tt; iydög xtöv <Vt).tnntxmv, 8« *oi ava-

ßtaeoeo&at xaxd xoi’i uayovs ftjoi tovs ävd'gainovi xai l'oeolhat atta ~

raxovi xai Tn övxa xati ai-Ttüv ijttxlrjoeot StnptveJr.
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Krieger, der mit seinem von vier leuchtenden weissen Rossen (Yt.

10, 125) bespannten Streitwagen in die Schlacht fuhrt (Yt. 10, 68)

und dort den Gläubigen hilft (Yt. 10, 36) und sie vor den Waffen

der Gegner schützt, welche sie bedrohen (Yt. 10, 24), vor dem der

Siegesgott Verethraghna einherfährt und nicht rastet, bevor er

die Feinde vollständig zu Boden geworfen hat (Yt. 10, 70 fg ),
jener

Mithra, den vor allen die Krieger uni Hilfe anflehn im Gewühle

der Schlacht (Yt. 10, 93—97), den aber auch andere Menschen

um Reichthum, Glück und Sieghaft.igkeit bitten: er straft und
schädigt diejenigen, welche ihn beleidigen (Yt. 10, 108, 116),

besonders aber trifft sein gewaltiger Zorn und seine Rache alle die,

welche eingegangene Verträge nicht halten (Yt. 10, 18, 20).

Ahura Mazda und A Ar 6 mainyush bilden keinen Gegen-

satz, ein solcher ist nur zwischen S p e n 1 6 mainyush und A n r o

mainyush vorhanden. Nachdem man sich einmal gewöhnt hatte,

das Gute und das Böse in zwei verschiedene Heerlager zu scheiden,

wurden auch die untergeordneten Genien auf diejenige Seite gestellt,

zu der sie ihren Dienstleistungen nach am besten passten.
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Von

R. IM sc hei.

1) ^.gveda 8, 47, 15.

Grassmann hat zuerst richtig erkannt, dass das Lied IJgveda

8, 47 kein einheitliches ist. Er hat die Vermuthung ausgesprochen,

dass die Verse 14—18 später hinzugefiigt seien, veranlasst durch

die Erwähnung des Trita Äptja in Vers 13, und dass der Refrain

diesem Liede ursprünglich nicht angehöre (Uebersetzung 1 , 563)

Richtiger wird es sein, das Lied bereits mit Vers 13 beginnen zu

lassen; dafür spricht die strophische Gliederung und das ka in

Vers 14. Ohne Refrain erscheint wir klich Vers 17 im AV. 6, 46, 3.

19, 57, 1 und Vers 18 im AV. 16, 6, 1. 2. Vers 15 dieses Liedes

ist noch nicht ganz richtig verstanden worden ,
ist aber von be-

sonderem Interesse. Säjaija meint, es handle sich in diesem Verse

um böse Träume die ein Goldschmied sieht zur Zeit wo er einen

Schmuck macht, oder ein Gärtner zur Zeit der Anfertigung eines

Kranzes. Oder unter Trita sei der Träumende gemeint und dem
Goldschmied oder Gärtner sollen die bösen Träume zugewiesen

werden. Säjana fasst als Dativ des Participii praes. act.

auf und meint
,

der Dativ stehe einmal für den Instrumental und

dann für den Locativ. Ludwig ertheilt Säjana’s Erklärung d.as

Praedicat „gut“, hat sie aber offenbar nicht richtig verstanden
,

da

er tasmin mäläkäre zu pari dadmasi zieht (I^gvgda 4, 129).

In seiner Uebersetzung (1, 136) hat er sich übrigens an Säjana

nicht gehalten. Er übersetzt: ,Ein Halsband soll er machen oder

einen Kranz, o Tochter des Himmels. Allen bösen Traum über-

geben wir Trita Äptja“. Ludwig fasst kgnavate richtig als Conj.

praes. medii, beachtet aber nicht, dass das Verbum betont ist, wo-

durch seine Uebersetzung falsch wird. In denselben Fehler ist

Zimmer verfallen (Altind. Leben p. 263). Da Ludwig in dem Com-
mentar zu diesem Verse bemerkt: .sonst wird ein Kranz gemacht

und an einem Baume aufgehängt*
,
so ist es klar

,
dass er die An-

fertigung eines Halsbandes oder Kranzes als ein Mittel gegen böse
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Träume ansieht und er scheint zu glaul>en, der Kranz solle dem
Gärtner übergeben oder umgehängt werden — eine sonderbare An-
nahme. Gr&ssmaun hat den Accent des Verbums beachtet, seine

üebersetzung aber nicht erläutert.

Interpretiert man die Stelle unbefangen
,

so kann man
,
wie

mir scheint , zu keiner anderen Auffassung gelangen
, als dass es

als böser Traum angesehen wurde, wenn jemand im Traume einen

Halsschmuck anfertigte oder einen Kranz wand, dass also zu über-

setzen ist: „Wenn man (im Traume) einen Halsschmuck oder einen

Kranz anfertigt, o Tochter des Himmels, den bösen Traum über-

weisen wir ganz dem Trita Äptja“. Dies ist dann die älteste Stelle,

wo von Traumdeutung in Indien die Rede ist. Dass die Anfertigung

eines Kranzes für unheilvoll galt
,

ist leicht zu erklären. Man be-

kränzte Opferthiere und zum Tode Verurtheilte, wie ich schon

Gotting, gel. Anzeigen 1873, p. 53 f. hervorgehoben habe. Den

Stellen aus der Sakuntala (ed. Böhtlingk p. 74, 23) und Mjkk'aka-

tikä (p 157, 5. 9. 172, 18) seien hier hinzugefügt: Malatimäd'ava

p. 73, 16 (= p. 183, 1 ed. Bhüncjiirkar
;

efr. Gagadd'ara: TpT?-

Mudräräksasa p. 83, 11 ed. Calc. savat. 1926): B^PSET

217, 13: q «I«*« : Rämajana 1, 62, 19. Ind. Studien

15, 423. cfr. auch Wilson, Hindu Theatre 2, p. 59. Dass dieser

Krauch ein alter ist, geht hervor aus dem Verse im Satapat'a-

brähmana 13, 5, 4, 2 = Aitarejabr. 8, 21, 4, wo das Opferross als

bezeichnet wird. Im Petersburger Wörterbuche wird dies

zwar übersetzt
:

„mit einer goldenen Kette geziert*. Aber es ist

durchaus kein Grund vorhanden, ffVW* anders aufzufassen, als

z. B. Mahäb'ärata 2, 52, 26. 60, 15 wo es von Ele-

fanten, oder 2, 60, 22 wo es von Pferden, oder 12, 29, 34 wo es

von Opferstieren gebraucht ist. Ebenso ist 2, 52, 27 qil^q*ilf*qq

von Pferden gebraucht. Es bedeutet also f gewiss nur „mit

goldenem Kranze geschmückt“. Der Brauch
,

die Opferthiere zu

bekränzen
,

ist also ein alter und es ist selbstverständlich ,
dass

goldene Kränze nur die Ausnahme gebildet haben. Beim väga-

peja-Opfer erschienen die Priester mit goldenem Kranze geschmückt

Tandjamahübrahmana 18, 7, 6. Gopa-

t'abrähmana 2, 5, 8. Äsvalüj. Sräutas. 9, 9, 4. Kätjäj Sr. 14, 1, 23.

Väitäuas. 27, 3. Bei andern Gelegenheiten trugen sie Blumenkränze;

Mjkk'ak. 44, 4

:
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Das Wort mäla .Kranz" ist der alten Sprache unbekannt;

der Rgveda hat nur sra£. Später wird zwischen beiden Worten

ein Unterschied gemacht '). Der Schüler, der nach Beendigung der

Lehrzeit nach Hause zurückkehren will ,
soll sich nach Asvaläj.

Grhjas. 3, 8, 1 unter anderen Dingen auch einen Kranz ) ver-

schaffen. Er setzt ihn auf mit dem Spruche: „Du bist unversehrt,

möge ich unversehrt sein* (3, 8, 16). Und nun heisst es weiter

in 17. 18: (er soll) nicht (aufsetzen) einen Kranz, der mala heisst;

sagen (die Leute) mälä, so soll er sie veranlassen, (den Kranz)

srag zu nenuen. Göb'ila Grhjas. 3, 5, 15 ff. schreibt vor, dass

der snätaka nicht einen geruchlosen Kranz I tragen soll,

ausser wenn er von Gold ist ebenso nicht einen der

in ä 1 ä heisst , den er vielmehr srag neunen solle, mälä gehörte

also zu den verbotenen Worten, wie kapäla wofür b‘agäla.
uakula wofür sakula zu sagen war, und andere (Päraskara

Ggbjas. 2, 7, 10 ff Gautamu 9, 19 ff Apastamba 1, 31, 11 ff

Vasist'a 12, 32 f.). Vielleicht stammt dieses Verbot von mälä aus

Gegenden, wo mau male di = märajati sagte. Au Wurzel

ui lä (welken) zu denken, liegt zwar näher, ist aber schwerlich

richtig. Etymologischer Zusammenhang zwischen V m 1 ä und mälä,
den Weber annimmt (lud. Streifen 2, 300) ,

ist nicht vorhanden

und in der späteren Traumdeutung, die freilich für die ältere Zeit

nicht maassgebend ist, gelten verwelkte Kränze sogar für glück-

bringend. So Svapuakintämaiii 1, 133:

*pcf*THfr»nrrwt wort sv *ft iwi i

wrffö rt ipunsft: erct i

Auch Vasist'a 12, 39 erlaubt dem snätaka nur goldene

Kränze zu tragen, während Vi$i,iu 71, 11. 12 ihm verbietet geruch-

lose oder übelriechende oder rote Kränze zu tragen, ausser wenn
die letzteren aus Wasserblumen bestehen. Andere wie Manu 4, 72.

Apastamba 1 , 32 ,
5. Gäutama 9 ,

32 verbieten ihm überhaupt

öffentlich Kränze zu tragen, ein Verbot, das auf den Buddhismus

übergegaugen ist, als obligatorisch für den Mönch, als verdienstlich

für den Laien. Dies Verbot für den snätaka, wie für den

Buddhisten besagt nichts weiter , als dass er sich von weltlichen

Vergnügungen femhalten soll, bei denen man sich ja gern bekiänzte.

Kränze galten, abgesehen von dem einen Fall der vud'jamälä,
sonst als glückbringend und erfreulich, wie Blumen überhaupt. Als

die Fändaväs mit Krsna in der Verkleidung von snätukäs zu

1) Dass zwischen srag und mäla ein Unterschied war, scheinen Stellen

wie llarivasa v 13889 zu beweisen

Kid XL b
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tiaräsand‘a kommen, tragen sie Blumenkränze
,
worüber Garä-

saud‘a sich wundert, da es mit den oben erwähnten Vorschriften

im Widerspruch stand (MahubTirata 2, 21, 44

Darauf sagt Kjsna (v. 51): WTT u«Mq«ntnrTl q«tB -

Zu vermeiden waren nur Blumen von einem Kirchhofe: %rn **-

ITR«*?«!! V* znbffan: MjklPak. p. 63, 2. cfr. Mahäb'ärata

i, 192, 15: arfww *rmr mOdu *+nu*f. Wenn ein Unheil

droht, so welken die Kränze der Götter: Mahäb'. 1, 30, 37, die

sonst immer frisch bleiben: Mahäl>‘är. 2, 57, 25. Bei der Selbst-

wahl hängt die Jungfrau dem
,
den sie wählt,, einen Kranz um die

Schulter ; z. B. Hag'uv. 6,83.84 (^HU JPtfVgtjawan). Maliäb'är.

1,112,8. 185,30(^1^). 188,27 (^TOTTTPSl^T*?). 3,57, 27.

Einem Gaste von göttlicher Herkunft wird ein Kranz und Parfüm
dargeboten : Bälurämäjana 18, 23. Wenn die Zeugen schwören,

so haben sie einen Kranz auf und rothe Kleider an, wenigstens bei

Grenzstreitigkeiten : Manu 8 , 256. So kann es nicht überraschen,

dass später in der Traumdeutung Kränze, im Traume gesehn, sogar

als etwas günstiges gedeutet werden , freilich mit gewissen Ein-

schränkungen. In keinem der mir bekannten selbständigen oder in

den Purina verkommenden Svapuad'jäja oder sonstigen von der

Traumdeutung handelnden Werken ist von der Anfertigung
eines Kranzes die Bede Von der Anfertigung eines Schmuckes

spricht nur der Svapuakintäinani 1, 119:

*r tNüt ^ *«T5PKi B

So liest die sehr seltene lithographierte Ausgabe von 1848, die

das E. 1. 0. in einem unvollständigen Exemplare besitzt. In der

Handschrift E. I. 0. Gaikawar No. 217, die erheblich abweicht,

fehlt der Vers. Also: „Wenn ein Mensch im Traume einen Ohr-

schmuck, Diadem, Stirnschmuck, Schönheitszeichen sieht oder macht,

so bedeutet das ihm Glück*. Sonst ist nur vom Sehen oder vom
'fragen von Kränzen die Rede und zwar wird dabei ein Unterschied

zwischen den Farben gemacht. Es gilt als Regel in der indischen

Traumdeutung, dass wo iss eine günstige, schwarz eine ungünstige

Farbe ist. Davon gibt es nur wenige Ausnahmen. So heisst es

im Svapuakintümani 1, 150:

stfsI w?rr i ')

l» ».1 srwi spure?« ..i «j wwr <»i iftTrsPTTfwsr^Tr*?

(I. «IT*«).
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^ ^ «rwrf^wrf^T n '»

.Alles Schwarze ist ungünstig mit Ausnahme von (dunkelblauem)

Lotus (v. 1. Kühen, Königen, was wohl die richtige Lesart, ist),

Pferden, Elefanten, Göttern, und alles Weisse ist günstig mit Aus-

nahme von Salz, Knochen, Asche“. Brahinaväivarttapuräna 4. 7(>, 37

:

’narrfir TnrfaTrrfa i

u

Hier sind also Asche
, Knochen

,
Baumwolle (auch Zusatz in

Svapuak.) unter den weissen Diugen ungünstig, dagegen Kühe, Ele-

fanteu, Götter, Brahmanen unter den schwarzen günstig. Wieder
andere Hinge nimmt aus der Svu]mäd‘jüja Chambers No. fi08 v. 33:

«trftn 3n*T7*rfaf*rf^rf5T wftT tg i

TT^Tfm *3» I^frnftfH7TTf*T ^ H *)

Hier werden unter den schwarzen Diugen ausgenommen: Moschus,

Perlen
, Elefanten

,
Pferde , unter den weissen : Baumwolle

, Asche,

Knochen und Buttermilch. In einem Traumhuche in Bengalidruck

im Besitze von Herrn Prof. Weber und von mir 1871 copiert,

heisst es v. 44. 45 (nach der falschen Zählung des sehr incorrecteu,

hier schweigend corrigierten Druckes)

:

Hier also einerseits ausgenommen: Kühe, Elefanten, Götter,

Brahmanen, Pferde, andrerseits : Baumwolle, Asche, Knochen, Schädel.

So ist es erklärlich , dass auch weisse Kränze als günstig,

schwarze als ungünstig angesehen werden. Schwarze Kränze er-

wähnt d:vs Brahmaväivarttapuräna 4, 79, 23:

^ WH3» *rwn*WTTerfcrrfTl!t I

^ fW4fraTTt II

.Sieht mau (im Traume) schwarze Blumen oder einen Kranz

daraus
,

einen der uns zugewendetes Schwert oder Geschoss trägt,

und eine Barbarin von hässlichem Aussehen
,

so wird man sicher

li cd : damit endet (bl. 15b und fnl. IG. 17 fehlen ed. 4| ri«flT

gegen Metrum.

2) cd cfr. auch lud. Stud. 15, p 400 Anin. 3: Asche. Bautnwollo,

Ottorküpfchen , Knochen, Buttermilch
;

andrerseits : Kühe, Pferde, Klcfimten,

Brahmanen , Götter Wer im Traume Asche sieht, stirbt tun II. Tage: Mar-

k.Hiidcjapuräna 43, 19.

8*
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den Tod erlangen“. Häufiger werden weisse Kränze erwähnt. So
im 1'arasuranmprakä.sa (Chambers No. 326. Weber, Cat-alog No. 1025)
mit Berufung auf das Matsjapurana , Visi.iupuräna und Visnud'ar-

mottara

:

IVTfriTT

„(Günstige Träume sind), wenn mau selbst weisse Kränze und
weisse Gewänder trägt“ 1

). Im At‘arvaparisi$(a (Chambers 112.

Weber, Catalog No. 366) heisst es fol. 74 a:

%rprrwn^pt I

vm* VPT^prt v mrnt v äffv^Tara : (cd. •*) i

vtfwrvm (cd. °^) (cd. #w:)

»rni »rnfavr w u

.Weisse Kränze und weisse Salbe, das Tödten von Kaubthieren

und wenn einem Blut auf die Hand fällt
,

das muss man wissen

als geldbringeud
;
man erlangt, dadurch unzweifelhaft die Aukunfl

von Freunden und Gefährten
,

wie R‘ärgava sagt“. Im folgenden

Verse werden auch weisse Blumen (’JUTT- ajaPTO.) als günstig be-

zeichnet. Im IJttarakämikatantra (MS. E. J. 0. Burneil Collection

No. XCIV, Granthaschrift) heisst es fol. 64 b.

%^2itrsr?rrun^t (cd v) vraprt v nfwt i

aftafrprt ^iT’rt ^ fspm o

.Wenn mau Kräuze aus weissen Blumen , weisse und goldene

(d. h. wohl goldfarbene) Vögel sieht, so erlangt mau Glück“ und

fol. 65 a werden weisse Kränze und Salbe (f*MÜHHiq»m ) als

günstig augegebeu. Susruta 1, 29, p. 108, 1 v. u. ed. .Tibananda

Calc. 1873 wird gesagt, dass inan Geld erlangt und gesund wird,

wenn muu im Traume Fischtleisch (zu lesen: äffat äTTWtfl, weisse

Kränze, Kleider, Früchte bekommt. Auch soust spielen Kränze aller

Art in bestimmten Verhältnissen in der Traumdeutung eine Rolle,

was ich hier nicht weiter verfolgen will. Statt schwarzer Kränze

werden häufiger rote erwähnt, die Visnu dem snätaka zu tragen

verbietet, ausser wenn sie aus Wasserblumen bestehen (oben p. 113).

Im Aitareja-Aranjaka 3, 2, 4, 17 wird als ungünstiger Traum er-

wähnt, wenn jemand einen einzigen Ixitus trägt (TJ <*iM*ts 0^1 VT*

TVf*). Sajaim j». ft60 sagt, damit s«*i ein aut' dein Kopfe ge-

1 1 Die richtige Lesart ist wahrscheinlich 1° wie in» Agni-

purnun 228, 21.
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tragener Lotus gemeint und zwar der Ueberlieferung nach ein rother.

Doch spricht auch das Uttarakämikataulra t'ol. 67 a nur ganz im
allgemeinen vom Tragen eines Lotus:

XPK1® VTTTTt H

,Wenn er eino zerbrochene Fahne u. s. w., einen zerbrochenen

Sonnenschirm gesehen hat, wird ihn Unheil treffen. In gleicher

Weise deutet man das Tragen eines Lotos“. Trotzdem mag die

Ueberlieferung ganz richtig sein, dass ein rother Lotus gemeint

ist, da, wie bemerkt, oft rothe Kränze als unheilvoll bezeichnet

werden. So heisst es im Svapnakintamani 2, 49

:

xr® ^ i

')
it

„Au welches Glied jemandem im Traume ein rother Kranz (oder)

Faden und ein rothes Kleid gebunden wird, das Glied verliert er“.

Und 2, 69:

»wiwwrjrupfr v. i

wwrf?r *n*rf?r * ftrcra 11

„VA' er mit weicher Sandelsalbe gesalbt, rothe Gewänder, Ultimen,

Kränze t ragend tanzt, lacht, singt, der stirbt am Blutsturz“. Nach
Susruta 1, 29, p. 107, 11 stirbt, wer im Traume nackt einen rot heu

Kranz auf dem Kopfe trägt. Karna sieht im Traume die zukünftigen

Sieger, Jud'isfira und seine Brüder auf einen Palast mit tausend

Säulen steigen, indem sie mit weissen Kopfbinden und weissen
Gewändern geschmückt sind; ihre Sitae sind ebenfalls weiss (sub‘ra).

Nakula, Sahadeva, Sätjaki tragen weisse fsukla) Armringe und
Halsschutzbinden, weisse Kränze, Gewänder, Kopfbinden, weisse
(p

a

n <j u r a) Sonnenschirme und Kleider; die später Besiegten da-

gegen sieht Karna mit rothen Kopfbinden (Mahab'äratu 5, 143, 30 ff).

Ehe B'arata die Nachricht vom Tode des Dasarat’a erhält, sieht er

ihn eilig mit rothem Kranz und rother Salbe auf einem mit

Eseln bespannten Wagen nach Süden fahren (Ratnajana ed. Schlegel

2, 69, 15). Trigata sieht im Traume den Kama mit weissen Kränzen

und Gewändern, den Ravana mit rothen Gewändern, Kränzen,
Salben

,
wie er von einer r o t h gekleideten

, schwarzen Frau nach

der Gegend des Jama geschleppt wird ( Itamaj. ed. Gorresio 5,27, 14 ff.),

efr. unten p. 119 Anm. 1. Wer sein fleckenloses, weisses Kleid im

n ed. 4|fen*i fw SI°. Oer ( 'ummontar in Maräthi hat:
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Traume roth oder schwarz sieht, dessen Tod ist nahe (Märkaijcje-

japuräpa 43, 33 ed. Jibananda), Rothe Kränze und Halbe sehen,

ist ein ungünstiger Traum (Agnipuräqa 228, 14). Wer im Traum
Leute sieht, die rot he oder schwarze Kleider tragen, der wird

krank, wenn er gesund ist, und stirbt wenn er krank ist (Sarf?ga-

d'arasahitä ed. Jibananda 3, 8). Boten, die mit Oel oder Schmutz

beschmierten Körper und rothe Kriinze und Salbe haben ( TUTO-

), sind nach Susruta 1, 29, p. 103, 5 ungünstig. Und

so vieles andere derart.

Die Abstufung der Farben zeigt die Ansicht, dass Visnu im Kjta-

juga weiss, im Tretajuga gelb, im Dvaparajuga roth gewesen,

im Kalijuga schwarz sei (Mahab'ar. 3, 189, 32). Man darf nicht

glauben, dass man roth als ungünstige Farbe ansah. weil es Farbe

des Blutes ist. Blut, ist an und für sich in der Traumdeutung
nicht ungünstig. Im Uttarakämikat. fol. 68 b wird alles Rothe als

ungünstig bezeichnet, mit Ausnahme von Blut, der Lotosblüte, der

Blüte der Butea frondosa und dem rothen Sande). Blut sehen,

sich in Blut baden, Blut trinken, sind günstige Träume (Agnipurana

228, 24. 25). Wen im Traume ein Blutegel beisst, der wird gesund

wenn er krank ist und ein Gesunder erlangt Geld (Säri»gad‘aras.

3, 18; Susruta 1, 29, p. 109,6). Schon einen Blutegel im Traume
zu sehn . bedeutet Sieg und Gelderlangung (Svapnad'jiija Chambers
No. 608 , v. 36. Bengal. 33 (richtig 34). Brahmavüivarttap. 4,

76, 29 u. s. w.). Wem im Traume Blut vom Kopfe tliesst , der

wird bei Aufgang der Sonne bald zum König gesalbt werden (Svapn.

Ch. v. 7). Wer im Traume Blut oder Branntwein trinkt, der er-

langt, wenn er ein Brahmane ist. Kenntnisse, jeder andere Geld

(ibid. v. 3!*. Bengal. 35 [richtig 36]). Wer Blut trinkt, sieht,

oder sich in Blut badet, wird Köuig werden (ITttarakämikat. fol. 64 b).

Wer Blut trinkt, erlangt einen einträglichen Erwerb und viel Geld

(Brahmaväivarttap. 4, 76, 18. 32). Wer Blut trinkt, sieht, sich

damit bestreicht, der erlangt Wohlergehen (Svapnak. 1, 37). Wessen
Kopf im Traume abgeschuitten, mit Blut bespritzt erscheint, erlangt

schnell Gesundheit und sein Vermögen wächst (Uttarak. fol. 65 b)

;

ähnlich dus At‘arvaparisis(a (Chambers 112) fol. 73 b; cfr. auch

den Muliurtakalpadruma (M8. Colebrooke No. 744) fol. 91 b und
oben p. 116. Trigata sieht den Räina im Traume viel Blut trinken,

was für ihn günstig ist (Rämajaqa 5, 27, 10 ed. Gorresio) ').

1) Blut und Geld werden in der Traumdeutung auch sonst stets in Ver-

bindung gesetzt. Arteinidor 1,3.1: aiua IftBiv 7tokv ftex xni evynovi’ xai uij

()tfy&0(joe ayalior navijn. TTpdsxrrjotr ynp orjuatve » xni nepiovoinx1 xprr
ftnrofVy tin Tor ioov txEl Aoyov no niunn to doyvptov^ dtg xai ot naXaioi
ürfipte oorjoi (ht/.aßor. Dazu die Anmerkung von Kigault (abgedruckt bei

KoiflT 2, 23), der aut' Achmct c. 33 verweist: yviooxtov ön (fcnep at xoiyti

MvttftiP xai ttXovxov av&potnov otjfinivovoiv
,

ovtats xai xo afjua' äXXd
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Aber roth waren die Kleider des zum Tode Verurtheilten
, roth

das Pulver mit dem er bestreut wurde und aus rothen Blumen

bestund der Todtenkranz: Mrkk'ak. 157, 5 (

*

1^ l ; cfr.

161. 1 1 '))- 157, lü. 18. Malatim. 78. 16 (TSOrrarqWWT). Na-

gauantln (ed. .libnnandu) 64, 4 ( 69, 19. 71, 20.

Räinäj. 1, 62, 19. 24. 8o wird nun auch das Gleichniss klar,

Kaijdakausikam 70, 14: VW WäSJZTrct 1VT

,die Sonne geht unter wie ein zum Tode Verurtheilter, der auf

den Riehtplntz gekommen ist“, denn TW: Wfam TW 1TTT-

W$f?t ^ Alakiiraviu)ar>itii (MS. Bühler, Report No. 230) fol. 35 a.

cfr. Bohtliugk, Ind. Spräche * 1237. 6874. Ilenink. Alukarak. (MS.

Kielhorn, Report 1881 No. 265) fol. 30a. Wer Gold gestohlen

hat, soll sich nach Vasis(*a 20, 41 mit einer kupfernen (also

xai niiM.tt* 77
1
yHJoni fpav eig inv tz/.ovx 6r iottv XQiatg und hu ! stellen aus

Plautus und einem griech. Komiker: raQyvoiov ionv nlun xtti iftvxV ßporolg.
cfr Art. 1 , 61: niun . . nnto äoyxoior elvat rfvoßtioxai. Ferner »elic man
z B A|iomHsarW, Apotele^rnata Frunkfurt 1577 c CU (ex liidorurn diseiplimO :

satiguincni et hutcora do nuro et facultatibus interpretamur Si bibisso

vel comcdisse snngniuem visus sibi fuerit. aurutn alionum non sine poccato con-

sequetur. In „Des Mönches Acgyditis Lebrocht verbessertes grosses Egyptisches

Traumbuch 4 Aufl Leipzig s. a. p. 16 heisst es: Blut trinken: unerwartet

Geld erhalten lu dem „Traumbuch oder Deutung und natürliche Auslegung
von mehr als 1300 Träumen*' Berlin s. a. p 9: Blut trinken oder sammeln:
Ueichthum, überhaupt Gutes u. s. w.

1) Daher erscheint der Oleander (karavlra) stets unter den Bilanzen,

die Kummer bedeuten. Svapnadj. Cb. 608 v. 24:

WT^ftr ^ Te-rnt ^nfu gf^nt i

Ebenso Bengal, v. 37 (richtig v. 38). Im BrftlimuväivarttapurAna 4, 70, 5

»erden zusammen genannt: 3RTTQXCJ .
Bci SuirutR

l. 29. p, 107, 20. 21 erscheinen als uugünstige Bäume
"ÜJ ,

l| und der mit Blüten bedeckte
| ^ f

sämmtlicb Bäume mit

rothen Blüten. Svapnak. 2, 52 ist daher nur von Bäumen mit rotheu Blüten

(a r u rwi k u s u m a n i) im allgemeinen dio Kode. Ebenso Aguipuräna 228 , 4

Triga|a sieht itn Traume den Kävauu mit einem Kranz aus O 1 e au de r b 1 ii te n

mit rothem Gewand: Käinitj. 5, 27, 21 (ed. Protap Chandra Koy), dio ltaksasas

mit rothen Kränzen und Gewändern (ibid. v. 31; cfr. v. 19 ed Gorresio).

Die Blumen, die der Magier der Gottheit darb ringt müssen roth sein (Dubois.
Moeurs 2, 61).
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rothen) Keule den Tod geben ')• Oer Gebrauch der rothen
Farbe in diesen Fällen ist jedenfalls ein sehr alter und geht auf

Rudra zurück. Im Sataradrija wird Rudra „Herr der Rftuber-

schaaren (ävjäd'inl)*, „Herr der Diebe (stena) , Langfinger ( tadkara),

Spitzbuben (stäju, musnant), Bentelschneider (prakpita, vi°l, Räuber

(kuluüka)“ genannt (VS. 16, 20 ff. = TS. 4, 5, 3. Mäitraj. S. 2, 9, 3).

Sein heiliges Thier ist die Maus (äk‘u): VS. 3, 57. TS. 1, 8, 6, 1.

MS. 1, 10, 4. Die Protection blieb in der Familie; Sarvilaka ruft

hei Ausführung des Diebstahls den Sohn des Rudra-Siva (cfr. schon

MS. 2, 9, 1), den Karttikeja, an: Mrkk'ak. 47, 20 und die Diebe

nennen sich „Sühne des Skanda“ (ibid. 47, 6). So wird denn auch

Rudra ungeraten, wenn es sich um Sühnung eines Diebstahls oder

Brahinanenmordes handelt find. Stud. 2, 23). Rudra aber ist, was

aller Wahrscheinlichkeit nach schon sein Name sagt , der rothe

Gott. Im $V. heisst er bab'ru und arusa (1, 114, 5) im Sata-

rudrija t ä m r a , arnna. bab'ru, vilöhita, saspiiigara, rö-

hita, bab'lusa. So ist später auch roth seine heilige Farbe,

wie die des räudrarasa und des Zorns (Sähitjadarpana 232.

Alakärasära (Püna-MS. 1881/82 No. 23) fol. 12 b. 23 a) und des

K?atrija (Weber, Va£rasüki p. 212 TinuS:: Ind. Stud.

8, 273 f. 10, 10. 24), was sehr erklärlich, denn fJT

TS. 6, 2, 5, 2 und iflü wt* MB'. 3, 27, 37.

Von Rudra aber heisst es TS. 6, 1, 7, 7: ^

und 6 , 2 , 3 , 2 % igr;. die Rudras sind nach 7, 1 , 5 , 4

und von Agni wird 2 , 2 , 2 , 3 gesagt : 1 NRS

'sfTTT . Dass Rudra im Veda vor allem dargestellt werde

„comme secournble et bien-faisant“, wie Barth, Les Religions de

l’lnde p. 1 1 behauptet, erweisen schon die eben angeführten Stellen

als irrthümlich, ebenso die Sammlungen bei Muir, Original Sanskrit

Tests IV, * 299 ff. , der p. 401 ganz richtig sagt, dass Rudra „is

principallv regarded as a malevolent deity* und bei Bergaigne,
La Religion Vedique 3, 152 ff. Rudra ist in erster Linie ein ge-

fürchteter, schlimmer Gott. So wird auch alles was mit Rudra in

Verbindung steht, zunächst, als furchtbar und verderblich angesehen

worden sein. Nun trägt Rudra nach RV. 2, 33, 10 fd"4 ’BTWrt

ein Schmuck , der keinem andern flott zugetheilt wird

und der daher als charakteristisch für Rudra angesehen werden muss.

1) Di© Erklärung von an dum harn mit „kupfern“ , di© StilapÄni gibt,

ist gewiss dio richtig© I>er udiimbartt bat weiche« Hol* Manu ft. 315
schreibt ein© Keule oder ©inen Knüttel aus k'adira-Ilolz vor, was verständ-

lich ist, da der k'adira sehr hartes Hol* hat
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Es ist daher möglich, dass die Anfertigung eines niska im Traume
deswegen für unheilvoll angesehen wurde, weil es der Schmuck
des rothen Gottes Rudra, des Schutzpatrons der Räuber und Diebe,

war. Die Bedeutung: »ein goldener Hals- oder Brustschmuck*,

welche das PW. dem Worte niska gibt und die Zimmer, Altind.

Leben p. 259. 263 angenommen hat, ist für die ältere Zeit in

dieser Beschränkung keinesfalls richtig. Das beweist schon das

Beiwort hirapjaja AV. 20, 131, 8 und dass auch ein rägatö
niskah erwähnt wird (B-R. s. v. Lätjäjana 8, 6, 17). Säjaija zu

unserer Stelle erklärt niska durch h ä r a ,
zu Täittirija-Äranjaka

4, 5, 7 in demselben Verse durch äb'arana, ebenso zu Äitaröja-

Brahmana 8, 22. Auch die Ijexicographen, selbst die, die für n i § k a

die Bedeutung »Gold* angeben, sagen nicht, dass n i § k a ein Gold-

schmuck sei. Säsvata erklärt das Wort mit , Amara

mit . Mahesvara mit und so, ohne Beziehung

auf Gold, wie mir Zachariae auf meine Anfrage mittheilt, sümmt-

liche ihm bekannte Lexicogrnphen. Man darf also zur Erklärung

des niska gewiss nicht das Gold herbeiziehen. Bis jetzt bietet

sich nichts anderes als die Beziehung auf Rudra dar. Nach der

Nilarudröpanisad v. 22 trägt Rudra-Siva einen schwarzen Kranz

um den Hals (nilagalamäla; efr. Conimentar). Tndess die Lesart

ist dort kaum richtig, wie das Metrum lehrt, und die richtige

Lesart wtwtaj w. frpr wird im Commentar des Narajana an-

geführt. Wohl aber ist zu beachten, dass Siva später einen Kranz

von Todtenschädeln trägt, der zuweilen bis weit, unter die Brust

reicht, also den niska vertreten kann. Erwähnung verdient noch,

dass nach dem §gvid‘äna 1, 23, 7 f. das Räudrt} süktam J^V. 1, 114

auch gegen böse Träume zu recitieren ist.

2) RV. 7, 59, 12.

Der zweite Vers dieser Strophe lautet:

Genau so findet sich der Vers auch TS. 1, 8, 6, 2. VS. 3, 60.

MS. 1, 10, 4. SBr. 2, 6, 2, 12. TA. 10, 56 (p. 918).

Schon die alten Commentatoren erklärten den Vers meist:

»Möge ich, wie eine Gurke vom Stengel, von dem Tode befreit

(gelöst) werden
,

nicht von der Unsterblichkeit“. »Unsterblichkeit*

setzten sie = BtM. jfrMTWT. (
$gveda

ed. Max Müller Vol. IV, var. lect. p. 14 und Commentar zur Stelle ;

für die TS. steht mir nur Weber’s Ausgabe zu Gebote)
,
oder, wie

Mahid'ara, = »pfol . Der Commentar
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in C. des 1JV. löst auf: *TT *pTTfT und erklärt: % BT

JTTTirUT W^Ylf I JTT *Tl q <4 I Er fasst also in a = maul

und mukslja als Activ. caus. Noch anders fasst die Worte der

bei Max Müller zu unserer Stolle abgedruckte Cominentar in D-

Er löst auf: ma a ainrtat, fasst wie der Commentator iu C. ma

= in am, mukslja als Activum causativi — und erklärt

also „befreie mich vom Tode bis zur Seligkeit der Vereinigung mit

den Göttern“ d. h. so . dass ich mit den Göttern nach dem Tode

vereinigt werde (*n^ ;»wni«f\'si'4 4*n*t ). Roth, Nirukta 14, 35
I

schreibt *TT ohne Erläuterung. Von den europäischen

Gelehrten, die den Vers besprochen haben, hat merkwürdigerweise

nur Grass in a n n an dem Siune Anstoss genommen. M u i r

,

Original Sanskrit Texts 4, 321 f. übersetzt: „May I, like a cucumber

fsevered
]

froni its stem , be freed fron) death
,

not [severed] from

immortaiity“. Delbrück, Syntaktische Forschungen 1, 194 über-

setzt: „möchte ich vom Tode loskommen, nicht von der Unsterblich-

keit“, Ludwig (2, 816) „wie eine Kürbisfmcht vom Stengel mög
ich vom Tod befreiet werden, nicht um die Unsterblichkeit, kommen“
Eggeling fSacred Hooks 12, 441): even as a gourd (is severed)

from its stem
,

so raay 1 he severed from death , not from im-

mortaiity. Die Uebersetzor sind also gezwungen, dem Worte mu-
ksija eine doppelte Redeutung zu geben, um überhaupt einen

Sinn zu erhalten , einmal — „befreit werden“, dann = „verlustig

gehen“. Diese letztere lledeutung hat aber muk sonst nie und

nirgends. Es wird ganz ausschliesslich gebraucht im Sinne des

Befreiet» von etwas Unangenehmen, Lästigen, Gefährlichen u. dgl.

Eine Verbindung wie nämrtän mukjate im Sinne von „ergeht

der Unsterblichkeit nicht verlustig“ ist im Sanskrit ganz unerhört.

Man berufe sich nicht auf Stellen, wie Paftkutantra 1,302 (270 ed.

Bombay) — lud. Sprüche - 6469: «4f<^ : das heisst

dort „wenn er sich der Tugend nicht ontäussert*. Für einen Diener,

der reich werden will, ist die Tugend ein Hinderniss, dessen er

sich entledigen muss. So wäre also hier mä muksljamrtüt
nur — „möge ich mich der (mir lästigen) Unsterblichkeit nicht,

entledigen“, was Unsinn ist. Das haben schon alte Commentatoren
gefühlt und auch Grassmann, der vorschlägt mamrta zu lesen,

und übersetzt: „löse mich vom Tod, Unsterblicher“ (Uebersetzung

1, 555). Aber mukslja im Sinne von „löse“ ist ganz unverständ-

lich; ich weiss nicht, wie Grassmann sich die Form gedacht hat.

Im Wörterbuch hat er sie richtig erklärt, iu der Uebersetzung sich

offenbar an einheimische Scholiasten angeschlossen. Ausserdem ist

das Conjecturenmacheu dieser Art im Veda schon das allerletzte
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Mittel. Wer sollte wohl je darauf verfallen sein, ein märngta in

mamj'tät zu verwandeln? — Dass ein Fehler vorliegt, ist zweifellos.

Und zwar ein sehr alter. Das beweist die Strophe VS. 3, 60 b —
SBr. 2, 6, 2, 14:

*nrnfl% wnfni i

^rsfrf^Tfr arm*: a

und die Strophe AV. 14, 1, 17:

^«nrrrcft'ft «

Hier ist der Gegensatz itas-ainutas, wie im RV. mjtjos-

amftät. Nach Mahtd'ara , der sieh auf das SatapaPabrähinana

und Katjajana's Srautosutru beruft, ist mit itas der mät gpitgb'ra -

tgvurga, mit aniutas der zukünftige Gatte gemeint, oder sein

Geschlecht und Haus. Und das wird der Sinn der im Hochzeits-

ritual gebrauchten Strophe sein, deren Text im AV. schwerlich

ganz in Ordnung ist.. Im RV. fehlt zu der Strophe 12 der Pada-

text; wie in der VS. und TS. inamgtat aufgelöst wird, ist aus

Webev’s Ausgaben, die mir allein zur Verfügung stehen, nicht zu

ersehen, in der MS. löst der l’adatext auf in ü a mg tat und so ja

die meisten Commentatoren. Je weiter wir im Verstilndniss der

Veden vorschreiten
, um so deutlicher ergibt sich ,

dass der Worth
der I’adapathas lange überschätzt worden ist. Auch unser Fall

liefert dafür einen Beleg. Liest man den Vers

:

wr »prüf

so ist jede Schwierigkeit beseitigt und der Grund für die alte

Verderbniss gefunden. nämlich muss als 1. Sing. Imp. Aor.

Act. zu Wurzel mar (sterben) gefasst werden und der Vers besagt

also
:
»Möge ich wie eine Gurke vom Stengel ,

vom Tode gelöst

werden, nicht möge ich sterben“. Imperative auf -tad in der

1. Sing, sind iiusserst selten, wodurch sich leicht erklärt, dass der

Vers missverstanden wurde. Bisher ist nur ein Beispiel für diesen

Gebrauch nachgewiesen: AV. 4, 5, 7 : an^jrl i^*^. worauf

zuerst G a e d i c k e
,
Der Accusativ im Veda , Breslau 1 880 p. 225

Anmerkung hingewiesen hat; cfr. jetzt auch Whitney ij 570. Unser

Fall ist der zweite. So erklärt sich auch nia, das beim Optativ

Bedenken erregen muss (Grassmann s. v. p. 1027 unter 8)). Im

SBr. wird in der Erklärung u a gebraucht. Da m ä auch VS. 3, 60 b

erscheint, so erweist sich diese Strophe als jünger und nach dem
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Muster der unsrigen gebildet, der Fehler also als alt. Zu dem

wiederhergestellten Texte vergleiche man AV. 8, 2, 5: V4
*rr *pr.

8) tu.

Die Verbindung ^J'4 ^IT findet sich fünfmal im ItV. : 6, 45, 33.

8, 34, 10. 8, 94, 3 (Müller = 83, 3 Aufrecht). 9, 61, 11. 10, 191, 1.

Im Padapäj'a wird dies überall aufgelöst in TD}'. UT und ihm

sind alle neueren Erklärer gefolgt. Grassmann meint a r j ä s

sei an der ersten, dritten und vierten Stelle Nomin. plur. zu ari,

an der zweiten Accus, plur. zu ari, an der letzten Nom. sing, zu

arjä, bezeichnet aber im VVörterbuche diese Auffassung als zweifel-

haft. Roth citiert die erste Stelle unter ari, wonach Grass-
mann. Ludwig fasst arjiis als Genet. zu ari in 6, 45, 38

und 9, 61, 11, als Abi. sing. 8, 84, 10, als Nom. plur. zu ari

in 8, 94, 3. Unklar ist seine Auffassung von 10, 191, 1 , wo er

übersetzt „zu dem Freunde“. Bergaigne hält es für wahrschein-

lich, dass arjäs überall Ablativ, sing, zu ari ist, sicher sei es

dies an den beiden letzten Stellen (Religiou Vädique 3, 287 Anm. 1).

Es ist von vornherein klar, dass arjä hier nicht bald als Genetiv,

bald als Nom. plur., bald als Nom. sing., bald als Accus, plur. auf-

gefasst werden darf, sondern dass für alle Stellen eine Erklärung

ausreicheu muss, wenn sie wahr sein soll. Mir scheint, dass man
auch hier dem I’ada zu viel (Rauben geschenkt hat. Es liegt am
nächsten in der Verbindung a r j ä a das arjä als Locativ = a rj e

zu fassen und dann bedeutet es weiter nichts als „bei den Ariern“,

„unter den Ariern“, „zu den Ariern“. Die Bedeutung „Arier“ für

arjä hat Zimmer für den Ijtgveda erwiesen (Altind. Leben p. 214 f.).

So übersetze man 6, 45, 33: „So preisen denn alle unsere Sänger

unter den Ariern den Brbu* : 8 , 94 ,
3

:
„So preisen denn alle

unsere Sänger unter den Ariern die Maruts, (damit sie) zum Soma-

trinken (kommen)“; 9, 61, 11: „Durch ihn erhalten wir alle Güter

die bei den Ariern, (ja) die (aller übrigen) Menschen, die wir zu

erlangen wünschen“; 10, 191, 1: Du, o Stier Agni, bringst (für

uns) nlle Schätze zusammen die bei den Ariern sind“. 8, 34, 10

aber heisst
:
„Komme herbei zu den Ariern zum Somatrinken*.

Hierher wird auch 3, 48, 2 zu ziehen sein, wo ich einen Sinn nur

gewinnen und der Grammatik gerecht werden kann , wenn ich a n

mit a r j ä verbinde
,

dies also auch = a rj e fasse. Dann ist zu

übersetzen: „Komme über viele Völker hinweg mit deinen Falben

zu den Ariern auf unsere Gebete hin*. Der Pada hat auch hier

arjäs. Mir scheint hier deutlich ein Gegensatz zwischen Mufti

und vor/uliegen, wie oben 9, 61, 11 zwischen VÖ und

*rnr«rr:. Ebenso aber auch 2, 23, 15 zwischen und
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Ich übersetze
:
„Bjhaspati, schenke uns das herrliche Gut, was iwjner

der Arier werth halten sollte und was unter den (andern) Menschen

als glanzend und werthvoll gilt“. Ferner 8, !)3, 14 zwischen ^4

und ' „Mögen dich die Falben zu uns fahren, vorbei an den

(übrigen) Ariern und den Somatränken anderer (als Arier)“. Viel-

leicht liegt aber hier auch ein Fehler vor, indem statt arjäm zu

schreiben ist a r j ä h. Darauf sckeiuen die Parallelstelleu 4, 29, 1.

7, 68, 2. 8, 66 (55), 12 zu weisen. Dann würde ich übersetzen:

.Vorbei au den Somatränken der (übrigen) Arier und der Fremden“.

Ich glaube nämlich, dass uuch für ari sich die Bedeutung .Arier*

nachweisen lässt. Entscheidend ist für mich 1,4,6. Boilensen
hat hier arir corrigiert zu arir und Grassmauu ist ihm gefolgt.

Ludwig übersetzt „der fromme“
,
meint aber (5, 8) es bleibe un-

sicher, ob nicht arilj mit „der böse“ zu übersetzen sei. Del-
brück übersetzt .Feind“ (Synt. Forschungen 1, 193). Ich über-

setze: „Mögen uns die Arier glücklich neunen und die (andern)

Völker“, so dass auch hier ein Gegensatz vorliegt, wie in den oben

beigebrachten Beispielen. Z i m m e r meint zwar, die Arier würden

die Urbewohner schwerlich kj;staja\i, ksitajah genannt haben

und er will diese Wörter nur von den Ariern verstehen (Altind.

Leben p. 120). Aber au den bei weitem meisten Stellen, an denen

nicht tRI dabeisteht, ist eine Beschränkung auf die Arier ganz un-

passend. Man vergleiche z. B. 3, 43, 7 'SP® *t^ ''BTPWrftl H

mit 7, 19, l wrt: w fror. Wollte man hier

nur au die Arier denken, so würde der Vers au Eindruck unendlich

verlieren. Die Arier werden doch auch noch andere Völker als

die Urbewohner gekannt haben und Stellen wie 1, 189, 3, wo von

SW! die Kede ist, und C, 18, 3 I?®: WsH

beweisen doch deutlich genug, dass die Bedeutung von Blft!

eine weitere ist.

Auch au andern Stellen erhalten wir einen bessern Sinu, wenn

wir ari im Sinne vou Arier fassen. So 5, 34, 9 „Den Satri, den

Nachkommen des Aguivesa ,
rühme ich aufs höchste, den tausend-

fach schenkenden, die Leuchte unter den Ariern“. 10, 39, 5:

.Aufs neue schaffen wir euch zur Hilfe herbei, damit die Arier

hier an euch glauben*. 10, 86, 1. 3 wird a r j a (i auch am besten

mit Arier übersetzt und AV. 20, 127, 11 ist die Uebersetzung

„daun wird dich jeder Arier beschenken“ allen andern vorzuziehen.

So auch au den schon angeführten Stelleu 4, 29, 1

7, 68, 2 frtO lf*T und 8, 66 (55), 12:
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, wenn man dazu die oben p. 124 erwähnten

Stellen erwägt. Der Dichter wünscht, dass Indra vor allen übrigen

Ariern gerade zu ihm komme. An allen Stellen wird arja und

ari wie arja stets im Singular gebraucht, wenn es das Volk als

ganzes bezeichnet.

JtV. ti, 25, 2 wird statt arjäja zu lesen sein arjäja, 4, 1, 7

vielleicht ärjö statt arjo. Schwieriger ist. 5, 75, 7. Statt des

überlieferten hat K o t h vorgeschlagen zu lesen W und

Grass mann und Hergaigne (Religion Vedique 3, 287) haben

ihm beigestinnnt. Ludwig übersetzt „aus Güte* und meint (4, 55)

es könnte auch sein „aus Verlangen nach den Treuen“. Gegen
Roth's Conjectur spricht, dass man den Grund der Verderbuiss nicht

einsieht
; sonst könnte a rj :i ä auch hier sehr gut — „zu den Ariern*

sein. Denselben Sinn erhält, mau aber auch ohne jede Aenderung

wenn mau arja ja mit dem Padapät‘a zerlegt in arja-ji aus

arja jä „gehen“ und die Form als Dual ansieht. Dann* heisst

es „zu den Ariern gehend“, wie d e v a j ä „zu den Göttern gehend*

und es ist zu übersetzen
:

„Herüber richtet euren Lauf, zu den

Ariern gehend“. Dies ist eine gute ISestütiguug der vorgetrageueu

Erklärungen.
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Beiträge zur Erklärung der Asoka-Iuschriften.

Von

U. Bfkhler.

Ediot Xm, zweite Hälfte.

Vorbemerkung.
Für die Herstellung des Textes der zweiten Hälfte des drei-

zehnten Felsenedictes standen mir ausser Dr. Hurgess’ bekannter

Autotypie von Gim&r, im zweiten Baude der Rep. Arch. Surv.

W. I., folgende Hülfsmittel zu Gebote:

1 ) Ein von General A. ('unningham mir geschenkter Abklatsch

(paper-rubbing) der Version von Khälsi (Cu.) auf dem leider die

ersten 12 Zeilen (bis Z. 15 der Umschrift) durch Nachziehen der

Buchstaben mit Bleistiftstrichen einen Theil ihres Werthes verloren

haben.

2) Eine von Dr. Bhagvänläl Indrüji gemachte directe Photo-

graphie des Felsens von K halst, (Bh. 1) etwa */| 0 Grösse des Ori-

ginals. Die Aufnahme ist ausgezeichnet gelungen und die Buch-

staben sind ausser an eiuigeu wenigen Stellen mit einem Glase

sehr gut zu lesen.

3) Eine von Dr. Bhagvünlül gemachte Photographie eines sehr

guten Abklatsches, wahrscheinlich einer sogenannten paper-impressiou,

der Khälsi Version (Bh. 2). Diese beiden Photographien kamen
durch die Güte ('. Bendall’s in meine Hilnde und werden hier nach

vorgängiger Bitte um Erlauhniss beim Autor benutzt.

4) Eine von General A. t'unningham mir geschenkte directe

Photographie des Felsens von Shähbazgarhi. Die letztere habe ich

vergeblich ganz zu entziffern versucht. Die zweite Seite dieses

Felsens ist beschrieben ohne dass man sich die Mühe gegeben hat

den sehr rauhen mit Rissen bedeckten Steiu zu glätten. Es ist

desshalb oft unmöglich zu entscheiden, welche von den vielen sicht-

baren Linien Buchstaben darstellen und welche natürliche Risse

oder Sprünge im Steine sind. Hiezu kommt, dass der Steiu gerade

an der Stelle wo das dreizehnte Edict steht, einen Vorsprung bat-,

desseu Schatten einen Theil der Buchstaben ganz unleserlich macht.
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Unter diesen Umständen muss ich es mir versagen die Lücke in

der Kh.'ilsl Version auszuiüllen. Ich kann nur hie und da einige

Wörter der Shähbäzgarhf Version, die ich sicher herausgebracht zu

haben glaube, anführen. Zur Herstellung des erhaltenen Theiles

der Khälst Version reichen meine Mittel, ausser an zwei Stellen, voll-

ständig aus. Für die Girnftr Version wäre die Vergleichung eines

Abgusses oder eines Papierabdrucks wünschenswert^. Die Auto-

typie ist an einigen Stellen, in Folge des schlechten Zustandes des

Felsens, recht undeutlich.

Kh&lst Version.

1)

2).'

3)' •

. . . ke ichha *)

4jshava(bhu) a
) (shayama)

(shaina)caliya *) madava ti

iyarp vu 4
) . . . .

5) dev&uam piyeshä s
) ye dhaip-

mavijaye[,] she ca punä ladhe

dev&nam pi. . . . ca 6
)

Üjsaveshu ca ateshu[.] Ashashu

hi") yojanashateshu*) ateAm-
tiyoge näma yona . . *) (p)a-

laip cft tenä

7) Aiptiyogenft ,0
) catäli 4 lajä-

ne u) Tularnaye näma Amte-

kin(e) n(4)ma IJ
) Makä n&-

8) ina Alikyashudale näma[,j ni-

cam C'oda-Paipdiyä avaijiTatp-

bapaipniyä hevameva * 3
) he-

vamevä

9) Hidaläjä M)[.] Viia-Vaji-Yona-

Kainbojeshu Näbhaka-Näbha-

parptishuHhoja-Pitinikyeshu 15
)

1Ü)(A).- [Pi]ladeshu ,ti
)
suvatä de-

vAnam piyushä dhaininänu-

shathi anuvatamti| ] Yata pi

dut(ä) ,7
)

11)

devänam pivasa uo **) yainti

te pi sutu devänuip pinatpya 1 *)

(dharpma)vutaip vidhanarp *“)

12)

dhatpinänusathi dhaipmatp a-

nuvidhiyaipti auuvidhiyisaip-

ti *•) cä[.J Ye she ladhe

Qirn&r Version.

. na y(e) saka(ip ch)amitave

yä ca pi ataviyo deväuaip pi . sa .

.

vijite (pä)ti ')

savabhütäuäm achätiip ca saya-

matp ca samacerä(tp) ca mftda-

va ca *)

(yo)naräjä parain ca tena

captä(r)o (r)äjäno Tur(a)m&-

yo ca [Ain]t(e)kina ca Matg)ä

ca *)

. ljidhra - PirimdefsuJ savata de-

väuain piyasa dhaniinäuusasfiin

anuvataip(t)e[.] yata pi düti 4
)
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Khalst Version.13)

etakena hoti savatä (vijajye 2 *)

pitilase se[.] Gadhä sä piti

piti dharpmavijaya-

14)

si[.] Lahukä tu kho 2a
) sä

piti[.] Pälamtikyameve maha-
phalä mamnamti devenatp

pine 24
)[.]

1 5) Et&ye cä ajhäye iyaip dharp-

raaÜpi likhitä[,] kiti [?] Puta
papotä me a[ka]

16)

navam 26
) vijaya ma vijayarp-

taviya manishu* 7
) [.] Shaya-

kashi no vijayashi khamti eä

la
|

hu 28
)-

17)

damdatä cä loeetu taineva cä

vijaya inanatu 1!
') ye dhaip-

mavijaye[.] She hidnlokikya-

palalo-

18)

kikye[.] Savä ca mlati hotu 30
)

uyämalati[.] Sä pi hidalokika-

palalokikyä[.]

C) Khalst Version.

1)

2)

3)

• • 1 ^ T?
4) *prp^-

3

5) ft^T 3 Vftft*$

^ wr ft
•

• ^

6) ^ ft

•
• tp* TT W«TT

Bd. XL.

Girnär Version.

(v)ijayo (savn)thä puna [vijayjo

[pi]ti[ra]so sof.] (La)dhä sä piti

lioti dhaipmavtjayamhi s
)

rp vijayatp mä vijeta(yvaip

in)am . . sarasake eva vijaye

ch(ä)ti(ip) ca“)

lokikä ca

päralokikä ca[.] 5
)

A) Girnär Version.

if

m ^ ft ^rcft^ft ft
« •

ftftft mft

**wrr*rt wrft ^ ^

9
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C) K halst Version.

7 ) ^TTrfsr + *-

3tpt tot

8) *1 *TT»T

^frattfwr vt ?^rtfwr

^r^rr

9) ffgrorrti] fwrfanfpr-

^I3tg «rrroiTOT<ifTrg

10

)

TT fTO^g TOWT ^TOt ft-

**«rpjqfa ^r*pr?tfn [i]

to fv ^fTT

11} fqWT 5fr 3f7T ?t

fv to ^rpt fxnt^i v»r-

^r fror

12) *m-rg*rfa >w TOfafvn*-

frr TrjfrfvfirtfTT ^t[i]

$ ^ w§

13 )
tpt%5t Tfrf* »r^m fro3

ftrfro% t[ij tot *rr ftr-

frr fxrfTT vmfaro-

14 ) ftrl«] *rjnrrr g *fr *rr

ficrfrT
1 1 1

VT*fTOl«fä »Tf-W 5t5tfTT frjit [|]

15) wr! ^rarre ^4»t-

fsrfv fsrfam 1 1 ]
fsufTT

1 1]

v?rr mfmi $ tot
>6

io) to f%ro »r fTO*mfro

TTfsrgli] »ft fro-

*Tf*T I W~

A) Girnär Version.

^rrrft tttoPt

grrofr ^ ^mfro ^
TOT ^

"VI ftfrt ^TOt fxr-

TO ^TTTOftrt TTyr^fi] to

fTT girr

farroT TO«n to frorrT

fTTTTfr »ft [l] TOT Wl tftrft

frfrr ’t^roVro-

1*f

* »TT »t
•

TOroi To fro$ ^Tfrt ^
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C) Khalsi Version. A) Girnär Version.

17) TT

faars »rsnj ^

18) f^[i] im ^ f*mfn

[l] *TT fl

ff Vm^rfWT
[

II
]
wtfw ^ TTTTWffW ^ |n|

•Anmerkungen (zur Umschrift).

A. Girnftr.

1) Für Na ye sakam chamitave hat Senart und ein Theil seiner

Vorgänger na yo saJca vamitave. Da der e-Strieh an der Spitze des

ya steht, ist der scheinbare ä-Strich rechts unten höchst wahrschein-

lich nur zufällig. Denn yo wird in der Gir. Ree. £ nicht J
geschrieben. Hinter dem ka von sakam ist der Anusvära schwach

sichtbar. In dem ersten Buchstaben von chamitave ist der Quer-

strich in dem Kreise unten sehr schwach sichtbar. Die Shähbäz-

garhi Version hat aber offenbar auch ein Wort das mit cha

anlautet. Sodann giebt die obige Lesart allein einen Sinn
,

„was

ertragen werden kann“ (yacchakyam kshantum). Der ganze Satz

wird denselben Sinn gehabt haben, wie Jaugada Sep. Ed. Z ti

— 7 Hevam ca pdjntneyu
,

lchamisati ne Idjä , e cakiye khami-
tave: Und sie (die freien Greuznachbarn) sollen folgendes verstehen,

„Der König wird uns verzeihen, was verziehen werden kann“. Was
man hinter pi . sa sieht

,
halte ich nicht wie Senart für ein na.

Dafür steht der Horizontalstrich viel zu hoch. Eher könnte es ein

verstümmeltes va
,

ca oder cha sein. Vijite sieht allerdings auf

den ersten Blick wie pijite aus. Ich glaube aber mit dem Glase das

& zu erkennen. Für pdti ist vielleicht hoti zu lesen. Ich glaube

aber nicht dass ein Schreibfehler vorliegt. Der erste Buchstabe Lst

wahrscheinlich verstümmelt.

2) Möglicherweise ist achämtim zu lesen. Zwischen sama
und eerdm, die sehr weit auseinander stehen, ist nichts ausgefallen.

Das Wort ist samacerdm
,

Sanskrit samacaryäm, wie die Lesart

von Khftlst shamacaliya zeigt.

3) Das Am von Amtekina ist fast ganz verwischt. Der Vocal

der zweiten Silbe ist sichtbar, verbindet sich aber mit einem nach

links aufwärts gehenden Risse. Die dritte Silbe ist durch einen

schräg nach unten laufenden Riss sehr verunstaltet. Senart scheint

diesen Riss für den Vertiealstrich des ka genommen zu haben, da

er Amtakana liest. Der wirkliche Vertikalstrich mit dem » an

der Spitze ist aber links von dem Risse zu sehen und selbst mit
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blossem Auge erkennbar. Die rechte Hälfte des t/a von Magd ist

zerstört.

4) Hier ist wahrscheinlich mdhra nicht mähe, wie früher ge-

schehen ist, zu lesen. Denn der Strich links von dha ist zu kurz

für einen wirklichen e-Strich und der linke obere Theil des dha

ist deutlich geschweift
, £> • Die Einfügung des r in den Buch-

staben zu dem es gehört, findet sich ebenso bei der Silbe brd O"
'Edict IV und VIII, vgl. auch Burgess, A. S. W. I. vol. IV. Plate V
(table of alphabets, col. II). Pirintdesu ist bisher Pdrimdrsu

gelesen
,

obschon die Curve des ersten Vokalzeichens deutlich ist.

Auch das Pali scheint Pi/nula für Pulinda zu bieten. Denn der

im Mahävagga VI, 15 genannte Pilindavacrha und der Pilindu-

gdmako (ibidem) dürften ihre Namen dem niedrigen Stamme der

Pulindas verdanken.

5) Ich lese pitiraso so. Links von dem Verticalstriche des

zweiten sa sind zwei e-Striche sichtbar. Der obere sehr deutliche

wird zufällig sein, der untere, schwächer sichtbare, das wirkliche e.

6) Das « und der Anusvära von chdtim sind nicht ganz sicher.

7) Zwischen jsira und loki/cd ist nichts ausgefallen. Der
leere Zwischenraum ist hier, wie an andern Stellen, durch den

Zustand des Felsens bedingt.

C. Khälsf Version.

1) Die directe Photographie des Felsens (Bh. 1) macht es sehr

wahrscheinlich, dass die fehlenden hundert und etlichen akaharas
auf dieser zweiten Seite, nicht wie Senart nach Cunningham an-

nimmt, auf der ersten Seite des Steines gestanden haben. Der
obere Theil desselben sieht wie geschält aus und es ist für die

drei Reihen, welche der verlorene Theil der Inschrift gefüllt haben

würde, Raum genug vorhanden. Meine Numerirung der übrig-

gebliebenen Zeilen beruht auf dieser Voraussetzung. — Hinter kr

tcha (Bh. 1 und 2) oder ka icha (Cu.) sind etwa sechs aksharas

ausgefallen.

2) Nur der untere Theil von hhu in shavabhu ist erhalten.

Auf Bh. 1 und 2 ist der Character des Buchstabens ganz gut er-

kennbar. Die Lesart ist natürlich durch die G.-Versiou gesichert

und nach letzterer shavabhutdnam herzustellen.

3) Nur der untere Theil der ersten fünf Silben von shayama
shamacaliya ist erhalten und vom ya fehlt die Spitze. Es wird

shamartiUyd herzustellen sein.

4) lyam im, wofür wahrscheinlich iyam cu zu schreiben ist,

zeigen alle drei Facsimiles deutlich. Dahinter hat Bh. 2 deutlich

mit
, während auf Bh. 1 und Cu. der Consonant verstümmelt ist.

Hinter mu zeigt Bh. 2 unter der Liuie undeutlich td

,

Bh. 1 viel-

leicht tu
,

Cu. deutet Risse au. Am Ende der Zeile fehlen vier

'S
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aksharas. Ich möchte Vorschlägen iyam cu mnkhiyamate her-

zustellen, vgl. molchyamate und molthiyamate in den Sep. Ed. von
Dh. und J.

5) Piyeshd ist wohl ein Schreibfehler für piyashä.

6) Da etwa vier aksharas nach devänam pi fehlen, schlage

ich vor devdnam piyasd hida zu ergänzen. Die Buchstaben dieser

Zeile (5) sind bedeutend grösser als die der vorhergehenden und
der folgenden.

7) Ashashu hi, wofür früher a° pi gelesen wurde ist nach
Bh. 2 ganz sicher, nach Bh. 1 und Cu., wo aber pi eingezeichnet

ist, sehr wahrscheinlich.

8) Yojaiui ist von shateshu durch einen grossen Zwischen-

raum getrennt. Es ist aber nichts ausgefallen. Bh. 1 zeigt dass

der Felsen in der Lücke ganz zerklüftet ist und dass die Stelle

desshalb zum Beschreiben untauglich war.

9) Zu ergänzen ist yona[Uljd\.

10) Amtiyogend, Cu. und Bh. 1, Atiyogena, Bh. 2. Dasselbe

Schwanken zeigt sich auch bei dem vorhergehenden Amtiyoge.

11) Lajäne ist wohl ein Schreibfehler für Idjäne.

12) Der letzte Vokal von Amtekine und der erste von ndma
sind unsicher, da ein Riss die Spitzen der beiden na verunstaltet.

13) Das erste hevameva wird zu tilgen sein.

14) ITidaldjd ist nur in Bh. 2 deutlich. In Cu. ist PndAldÜm
eingezeichnet. Bh. 1 scheint Ho . Idjä zu bieten. Aber es sind

so viele Risse vorhanden, dass man nicht sicher sein kann. Auf
General Cunningham’s Photographie von Shfthbäzgarhi lese ich

Hidaraja.

15) Die bisher verlesenen Wörter Visa und Vaji sind überall

deutlich. Cu. und Bh. 1 zeigen unter dem .4a von Vi.ia einige

Striche, die möglicherweise zu einem unter die Linie geschriebenen

Worte gehört haben könnten. Dasselbe wäre aber sicher zweisilbig,

vielleicht dreisilbig gewesen. Für wahrscheinlicher halte ich es,

dass man es mit zufälligen Rissen zu thun hat. Auf Gen. Cunning-

ham’s Photographie der Shähbäzgarht Version lese ich Visha-Viji.

Bh. 2 liest Adbhalce; Bh. 1 und Cu. Näbhaka.

16) Von einer sichern Lesart kann hier nicht die Rede sein.

Cu. hat Adhe-1’eUubsh

a

eingezeichnet. Bh. 2 hat ein undeutliches

A, dann ein unerkennbares Zeichen, dann ein pa mit Vokalzeichen,

die man e, o oder d oder i lesen kann, je nachdem man den einen

oder den andern Strich für zufällig hält, und endlich deutlich la-

deshu. Bh. 1 zeigt nichts deutlich lesbares vor pa, dessen Vokal

durch einen tiefen Riss ganz verwischt ist
,
dann ein deutliches la,

darauf einen unerkennbaren Buchstaben und endlich, wie es scheint

sha. Durch die Mitte von aha, sowie die vorhergehenden und den

folgenden Buchstaben geht ein tiefer Riss. Ich glaube, dass Amdha-
Piladeshu

, letzteres für Pilimdeshu
,
die wirkliche Lesart gewesen

ist. Die Lesart des C. I Puladcuhu ist durchaus unmöglich.
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17) Cu. hat yäta pi duid eingezeichnet, wobei das erste «

eine abnorme Form hat. Bh. 2 hat yäta pi duta (?)
ntd (?), wobei

das erste d von der Spitze des ya getrennt ist. Bh. 1 aber zeigt

deutlich v2/ • d. h.
,

dass der scheinbare «-Strich ein halbmond-

förmiger zufälliger Riss ist. Das ä von dutä ist auf letzterem

Facsimile deutlich, der Consonant aber abnorm.

18) No ist auf Bh. 2 ganz deutlich und auf Bh. 1 erkenn-

bar. Cu. hat ne eingezeichnet.

19) Lies devdnam piyena für devdnam pinam ya.

20) Bh. 2 bestätigt Senart’s schöne Conjectur dhammavutam.
Auf Bh. 1 ist das erste akshara nicht zu erkennen und sieht das

zweite eher wie va aus. Mit Cu. lässt sich gar nichts machen, da

eingezeichnete halbe Buchstaben nachher mit Bleistift ausgestrichen

sind. Der erste Vokal von vidhanam ist unsicher, da, wie Bh. 1

zeigt, ein grosser Riss durch die Spitze des va geht. Cu. hat

vad/ianam. Ich vennuthe dass ein Schreibfehler für vidhanam
vorliegt.

21) Obschon das letzte Zeichen in anuvidhiyamti und anu-

vidhiyisamti wie ein d aussieht , ist es doch ti zu lesen. Das
ta ist nämlich umgedreht und das «'-Zeichen in der Mitte links

statt oben rechts angefugt, /V Ein ähnlicher Fall einer voll-

ständigen Umkehrung eines Zeichens findet sich in der Dhauli Ver-

sion ,
wo für o stets X statt Z. gebraucht wird.

22) \Vijd\ye steht über der Linie, genau über tä piti. Die

letzte Silbe ist in Cu. und Bh. 1 ganz deutlich
,

die beiden ersteu

aber kaum erkennbar. Bh. 2 zeigt nur confuse Striche.

23) In Cu. ist lahulcdvekhä eingezeichnet, aber trotzdem vu

und kh

o

sicher. Bh. 1 und 2 haben beide deutlich vu kho. Für
ersteres wird au zu lesen sein. Der e-Strich von kho ist nicht

horizontal
,

sondern
, wie noch öfter in diesem Theile der Inschrift

schräg von oben herub.

24) Jedes Wort dieses Satzes zeigt einen oder mehrere Schreib-

fehler. Ines Pälatikyamevä mahäphald mamnati devdnam piye.

25) Am Ende der Zeile zeigt Bh. 2 deutlich H h Auf den

andern beiden Facsimiles ist nur das a deutlich zu sehen. Ich

glaube, dass akapam, Sanskrit dkalpam, herzustellen Ist.

26) Navum ist auf Bh. 1 und 2 ganz deutlich; in Cu. sind

die unteren Theile von nava schwach sichtbar.

27) Vijaya ma vijayamtaviya mag für vijaya md vijayitaviya

verschrieben sein. Iudess kann ma auch für eine wirklich in der

Sprache vorhanden gewesene Verkürzung von md angesehen wer-

den
,

da die Partikel proklitisch geworden und bei ihrer engen

Verbindung mit dem folgenden Worte der Consonant verdoppelt

sein kann, vgl. Kuhn, Beiträge z. P. Gr. 19—20, und Note 3 zur

Uebersetzuug. Manishu braucht nicht eorrigirt zu werden, da in
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unsern Inschriften graphisch einfache Consonanten doppelt gelesen

werden können.

28) Vijayashi khamti cd lahu ist auf allen drei Facsimiles

gleich deutlich. Der Strich hinter la ist zu tilgen.

29) In locetu und manatu ist das u durch einen sehr kurzen

nach oben gebogenen Strich bezeichnet, der an das rechte Glied

des ta gehängt ist. Dieselbe Eigcnthümliehkeit findet sich unten

Edict XIV, letzte Zeile in alocayitu und hat dort zu der falschen

Lesung locayisa geführt, wie hier zu dem irrthümlicheu locepa.

30) Die Lesung savd ca niUiti hotu ist nicht sicher. Bh. 2

hat deutlich savd cakanüati. Das ka ist aber unverhältniss-

mässig klein. In Cu. sieht man zwischen ca und ui einen unregel-

mässigen weissen Fleck, der möglicher Weise ein kleines verwischtes

ka verbergen kann. In Bh. 1 ist von einem Buchstaben nichts

zu sehen
,
nur ein unregelmässiger Fleck. Da nun in Z. 1 7 die

entsprechenden beiden Buchstaben cd und lo genau über ca und
ni stehen und nichts dazwischen steht, so wage ich es nicht das

ka nach Bh. 2 einzufügen. In dieser Abneigung bestärkt mich der

Umstand, dass ich auf der Photographie der Shähbäzgarht Version

deutlich ca nirati zu sehen glaube. Die zweite Silbe von hotu ist

rechts durch einen grossen halbkreisförmigen Strich eingeschlossen,

wie er sich gewöhnlich am Ende eines Edictes findet Hiedurch

wird es unmöglich mit Sicherheit zu entscheiden ob der Vocal i

oder u gewesen ist. Hoti ist auch eine mögliche Lesung, wofür

besonders Bh. 2 eintritt
,
während Cu. und Bh. 1 eher auf hotu

füliren.

Uebersetzung der Khalst Version.

[Der Göttergeliebte wünscht?] für alle Wesen . . .

Schonung ,
Gerechtigkeit und Milde ’). Folgendes aber [wird] von

dem Göttergeliebten [für das wichtigste gehalten] nämlich die Er-

oberung durch das Gesetz -). Diese Eroberung aber ist durch den

Göttergeliebten sowohl [hier, in seinem Reiche] als bei allen Nach-

baren gemacht. Denn auf sechs hundert Yojanas ist der
|
König]

der Yavauas (Griechen), genannt Arptiyoga (Antiochus, sein)

Nachbar, und über ihn hinaus vier, 4, Könige, der Tulamaya
(Ptolemaeus) genannte, der Amtekina 4

)
genannte, der Makft

(Magas) genannte, der Alikyashudala (Alexander) genannte:

(ferner) im Süden 5
) die Co(]as (Colas) und die Paindiyas (Pän-

dyas) bis nach Tainbapamui (Ceylon), gleichfalls der Ilida-

König 1

’). Bei den Viäas (Bais), den Vajis 7
)
(Vjijis), den Ya-

vanas (Griechen), und den Kambojas (Kftbults) bei den Näbha-
Stämmen von Näbhaka b

), bei d^n Bhojas 9
) und Pitinikyas

bei den Andhras und Piladas 10
)

(Pulindas), überall, befolgt, man
die Gesetzeslehre des Göttergeliebten. Selbst diejenigen, zu denen

die Gesandten des Göttergeliebten nicht gehen, befolgen das Gesetz,

sobald sie das von dem Göttergoliebten nach dem Gesetze ver-
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kündigte Gebot 11
), (seine) Gesetzespredigt, gehört haben und wer-

den es in Zukunft befolgen. Die Eroberung welche hiedurch überall

gemacht ist, erfüllt (mich) mit dem Gefühle der Freude. Fest ge-

gründet 1 s
) ist diese Freude, die Freude über die Eroberung durch

das Gesetz. Aber (diese) Freude ist fürwahr (nur etwas) geringes.

Der Göttergeliebte hält nur das, was sich auf das Jenseits bezieht,

für werthvoll. Zu dem folgenden Zwecke aber ist dieses Religions-

edict geschrieben. Wesshalb? Damit meine Söhne und Urenkel bis

[an das Ende der Zeiten] eine neue Eroberung nicht für wünschens-

werth halten, damit sie bei einer nur durch den Pfeil möglichen

Eroberung 15
) an Sanftmuth und Milde Gefallen finden und damit

sie nur die Eroberung durch das Gesetz für eine (wirkliche) Er-

oberung ansehen. Eine solche (Eroberung) bringt. Heil hier und

im Jenseits. Alle (ihre) Freude aber sei die Freude an der An-

strengung u ). Auch diese bringt Heil hier und im Jenseits.

Anmerkungen.

1) Aus den wenigen richtig gelesenen Worten der Version von

Shähbäzgarhl und dem Fragmente von Girnär scheint hervorzugehen,

dass der Gedankengang in den ausgelassenen Zeilen folgender war.

Nachdem der König am Ende der ersten Hälfte des dreizehnten

Edictes den Ausdruck seiner Reue über die in Kalinga verübten

Greuelthaten wiederholt hat, erklärt er, dass er von nun an keine

neuen Eroberungen durch das Schwert machen will, sondern von

seinen freien Nachbaren alles sich gefallen lassen will, was sich er-

tragen lässt (ye aakam chamäave, G., vgl. J. Sep. Ed. II Z. 6—7).

Er fügt hinzu, dass selbst die wilden Stämme in den Wäldern

(afaviyo, G.) dieser Nachsicht theilhaftig werden sollen und endigt

mit dem Ausspruche, dass er nichts wünscht als alle Wesen mit

Schonung, Gerechtigkeit und Milde zu behandeln. Unter dieser

Voraussetzung scheint es gerathen mit Senart anzunehmen, dass

der erste theilweise erhaltene Satz mit madava ti endigt und das

Verb in steckt. — Das Wort aehdtim
,

welches G. nach

savabhütdndm hat, wird durch Skt. dkshdntim zu erklären sein,

obschon die Zusammensetzung von ksham mit d sonst nicht belegt

ist. Nähme man es im Sinne von alcshdntim, so erhielte inan das

Gegentheil von dem was Asoka sagen will.

2) Dhammavijaye löse ich durch dharmena vijayaJi auf (vgl.

oben Ed. XI dhammasamstavo, dhummaaambamdho, G., °dJir, Kh.l

und übersetze es mit .Eroberung durch das Gesetz“. Was Asoka
meint, ist natürlich die freiwillige Unterwerfung der freien Nach-

barn unter den von ihm gepredigten dhamma
,
den er Sep. Ed. n

Z. 7 J. mama nimitam dJiamviam .das von mir gemachte Ge-

setz“ nennt.

3) Ich erkläre ashashu hi yojanashateahu durch Sanskrit ä
x/uilstt yoianadaieshu. Die Verkürzung von <1 zu a findet sich in

den Prakrit Dialeeten mehrfach, wenn das Wort Präfix ist (vgl.
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z. B. Kulm, Beiträge, p. 19) und kommt auch in unseren Inschriften

vor in alocaytau, Edict IV, I)h., J., Kh., alocayitu , Ed. XIV, Kh.,

aloceptd, Ed. XIV, G. Im Compositum kommt dieselbe vielleicht

unten Z. 15 vor, falls die Ergänzung akapam richtig ist. Wenn
dieselbe hier auf die alleinstehende Präposition ausgedehnt ist, so

wird sich das dadurch erklären
,

dass ä proclitisch geworden ist

und sich an das folgende Wort eng angeschlossen hat. Dann konnte

nach dem bekannten Gesetze der Prakrit Dialecte Verkürzung des

Vocals mit Verdoppelung des folgenden Cousonanten eintreten. Die

Schreibweise der Inschriften erlaubt die graphische Darstellung der

Verdoppelung des sha nicht. Zu vergleichen sind die Verkürzung

von dvarn, ydvat

,

zu avarn (Z. 8) und von md zu ma (Z. 16).

Was die Construction von ä mit dem Locativ betrifft, so findet

dieselbe sich im Veda mit der Bedeutung „in
,

bei
,

zu“ häufig.

Wenn der Sinn hier ein wenig verschieden ist, so kann man darauf

hinweisen, dass unten und an andern Stellen die Vertreter von ydvat
auch mit dem Locativ gesetzt werden. — Bei den grossen Varia-

tionen in der Berechnung des Yajana, welche zwischen 2 */s und
1 9 Englischen Meilen schwankt

,
ist es schwer zu sagen

,
ob die

angegebene Entfernung auf die Grenze von Antiochus' Reiche oder

auf die Lage seiner Hauptstadt zu beziehen ist.

4) Param wörtlich „über — hinaus“ bedeutet wahrscheinlich

„westlich von“. — Amtekina kann schwerlich für den griechischen

Namen Antigonos stehen, wie bisher im Vertrauen auf falsche

Lesungen angenommen wurde. Lautlich entspricht nur Antigene s.

5) Zu nicam „im Süden* mag hier nachgetragen werden, dass

nyac in dieser Bedeutung im RV. nachgewiesen ist, siehe Bö. WB.
i. k. F. sub voce nyanc. Die Richtigkeit dieser Erklärung folgt

auch aus dem Gebrauch von udac, wörtlich „nach oben gewendet“,

für „nördlich“. Stammen diese Bezeichnungen des Nordens und
Südens aus der Zeit wo die Arischen Inder zwischen dem Himälaya
und dem Tieflande des Ganges wohnten? Oder darf man annehmen,
dass sie entstanden, als die Arier lernten, dass der Boden der Halb-

insel jenseits der Ketten des Vindhya und der Sätpudäs sich all-

inählig nach Süden abdacht?

6) Ueber den Hida -König weiss ich nichts weiter zu sagen,

als dass sein Reich im Süden von Indien oder südlich von Indien

gelegen zu haben scheint.

7) Die Visas werden mit den bei Hiuen Tsiang unter dem
Namen Fei-she, und sonst als Bais bekannten Kshatriyas (Cun-

uingham
,

Anc. Geogr. p. 377— 378) zu identificiren sein. Die

Vajis sind natürlich die bei den Buddhisten Vajji genannten

Vj-ijis. Man wird aber hier nicht an diejenigen Theile dieser

Stämme zu denken haben, welche seit alter Zeit in den Northwest
Provinces und Bihar ihre Sitze hatten und zum Theil noch haben.

Denn diese würden schwerlich mit den Yavanas und Kambojas zu-

saiumengestellt werden und können nicht wohl zu den freien Nach-
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baren Asokas gehört haben. Eher wird anzunehmen sein
,

dass

abgesprengte Theile derselben gemeint sind die ausserhalb des eigent-

lichen Indiens und ausserhalb des von Asoka beherrschten Reiches

sich angesiedelt hatten. Vielleicht wohnten schon zu Asoka’s Zeit

Visas und Vrijis in Nepal
,
wo wir in späterer Zeit Bais R&jpnten

und Licchavis finden, und sind diese hier gemeint.

8) Ich glaube nicht
,

dass mit NdbhaJca • Ndbhapamti
zwei verschiedene Völkerschaften gemeint sind. Pamti entspricht

Sanskrit paiikti, „Reihe, Schaar, Menge“ und man kann Ndbhapamti
sehr wohl durch „Nabha -Stämme“ übersetzen. N&bhaka möchte
ich zu Näbhikapura stellen, welches letztere nach Aufrechts Mit-

theilungen (Oxford, Cat. p. 19b) aus dem Brahmavaivartapurana
eine Stadt in Uttarakuru war. Natürlich ist diese Zusammen-
stellung nur unter der Voraussetzung möglich, dass die Stadt nicht

mythisch ist
,
sondern wirklich nördlich von Indien

,
etwa im Hi-

mülaya
, lag und

,
weil sie dem Verfasser des Puräna nur dunkel

bekannt war, in das Reich der Indischen Hyperboräer versetzt wurde.

9) Die Bhojas sind ein südlicher Stamm und ihre Sitze wer-

den in dem durch Pravarasena des V A k A t u k a Inschrift bekannten

Bhojakata, im heutigen Berär zu suchen sein (Arch. Rep. W. I.

Vol. IV, p. 117).

10) Interessant ist es hier die Andhras mit den Pulindas
zusammen genannt zu finden, ganz wie im Aitareya- Brähmana
VII, 18. Hier sind gewiss unabhängige Reiche dieser Völker ge-

meint. Bezüglich der Andhras ist es nicht unwahrscheinlich, dass

der Staat, welcher etwas später von der Dynastie des Simuka-
S&tavähana (Arch. Rep. W. I. Vol. V, p. 70 ff.) beherrscht wurde,

schon existirte.

11) Ich erkläre dhammavutam durch dharmoktam
,

welches

letztere regelrecht dharmenoktam vertritt. Was den Sinn des

ganzen Satzes betrifft, so besagt derselbe, dass nicht blos die Völker,

mit denen Asoka einen diplomatischen Verkehr unterhielt, sondern

sogar die mit welchen er keine directe Verbindung hatte, sein Ge-

setz annahmen, sobald sie davon erfuhren. Er behauptet also, dass

der Einfluss seines Namens gross genug war um ganz fremde Völker

in seinem Sinne zu civilisiren. Mit diesem Ausspruche wird man
die Aeusserungen in Edict X verbinden müssen, wo Asoku erklärt,

dass er sich Ruhm und Ehre wünscht, damit alle Menschen sein

Gesetz annehmen.

12) Das Wort yadhd

,

welches natürlich für *yaddhä steht,

fasse ich als Part. Perf. Pass, von ijddh
,

irratüthdidi/dm. Dieses

Verb kommt auch im Pali vor. Das Part., würde im Sanskrit nach

der Analogie von rddh u. s. w. *<jdddha , im Pali *gaddha lauten.

Der auch möglichen Identificirung von yadhd, mit Sanskrit i/nddJia

steht die Bedeutung das letztem „begierig“, entgegen. Auch die

varia lectio von Gimür, ladhu
,

d. h. labdhä
,

„erlangt“ macht die

angenommene Deutung wahrscheinlich.
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13) Hier habe ich die Lesart von Girnär sarasake eva vijaye

übersetzt, da ich mit der von Khälsi shayakashi no vijayashi

nichts anzufangen weiss. Der König will wahrscheinlich sagen

.Meine Nachfolger sollen gar keine neuen Eroberungen durch das

Schwert machen; müssen sie aber doch aus irgend einer Ursache

zum Schwerte greifen, so sollen sie wenigstens Milde gegen ihre

Feinde üben und sie so wenig schädigen als möglich ist*. Hiezu

passt die Lesart von G. sarasake eva, d. h. sarasakye oder sar-

yasakya eva vijaye ganz vortrefflich. Die Lesart von Kh. shaya-
kasi no muss verderbt sein , da ersteres nur für dalyake oder

daryake stehen kann, welche beide Substantivs sind, und no .nicht*

gar keinen Sinn giebt. Vielleicht ist shayashakashi lcho her-

zustellen.

14) Mit der .Freude an der Anstrengung“ ist gewiss das Wohl-
gefallen an dem Streben nach Besserung und Beglückung der Unter-

thunen gemeint. Zu vergleichen ist die Empfehlung des ustdna

oder uthäna, Edict VI und des palakamana an andern Stellen. —
Falls savd cakanilati hohl uydmalati die richtige Lesart wäre, so

würde auch diese einen guten Sinn geben
:

.Alle Freude an der

Herrschaft soll in der Freude an der Anstrengung (für das Wohl
der Unterthanen) bestehen“. Cakanilati wäre durch cakraniratih

zu übersetzen.

Edict XIV.

A. Girnär Version.

1) Z. 1. Ich glaube nicht, dass der Punkt vor dem si von

jrriyadasmä ein Anusvära sein soll.

2) Z. 2. Ich lese sarvam nicht samrvam, wie Senart in den

Nachträgen will.

3) Z. 3. Mahdlake hi, nicht pi, ist die deutliche Lesart der

Autotypie.

4) Z. 4. Punaipj/una scheint mir ganz deutlich, ebenso kimti

und tathä.

5) Z. 5. Die wirkliche Lesart scheint samchaye zu sein.

6) Z. 6. Ich lese aj>aradhena nicht 0'parddhena

.

B. Jaugada Version.

24

. . .
.
jhim(ena atlii) vith(a)(ena[.] (No) hi save savata

gha(ite[.) Mahamte hi vijaye

25

. . . . (sa) mädhuliyäyef,] k(i)nit(i) ca [V] jane tathä pa(ipa-

jeyätij.] E pi cu heta

26

t
,

l^tfbgle
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Anmerkung.

Oie obige Umschrift ist nach dem früher erwähnten Papier-

abklatsch (paper-impression) des Herrn Dr. Burgess gemacht. Andere

Facsimiles sind nicht berücksichtigt.

C. Khälst Version.

19. Iyaip dhumalipi ') devänam (pive)nä Piyadashinä lajinä s
)
likha-

pitü[,] athi yevä sukhi-

20. tenä[,] athi majhimenäf,] athi vithatenä[.] No hi shavatä shave

gha{ite 3
)[.] Mahälake hi vi-

21. jite bahu ca 4
) likhite[;] lekhäpesftmi ceva nikyainf.] Athi

(eft)
5
) hetA punani puna lapi-

22. te tasha tashA athashä madhuliyäyef,] yena jane tat hä pati-

pajeyäf.] She shiyä 8
)

ata kichi a-

23. samati likhite disA v4 shamkheye 7
) kälanam vä alpcayitu *)

lipikalupalä(dh)ena 9
) vä[.]

19) srfäprr fwrfurr

vfa gf*a-

20) xfv f^nre^rr [i] «ft ff ffm ^
WfZ7t[l] *TfT*Tfi ff ff-

21) fsnt «nr ^ fwfisnt St^unrrfa f«nö[i] «irfa wr t?n

v»r «rfv-

22) 7t Wf 7TTT «SfWT HVfW?TRt «fa 3f«t W1 |lj

^ fwr ’frt f^rfw n-

23) Turfn fwf^ra fr ^rw«t fT fsrfq-

fT [ij

Anmerkungen.

1) Dieses Edict ist ausgezeichnet erhalten und kein einziger

Buchstabe ist stark beschädigt. Einige Zeichen am Anfänge jeder

Zeile sind in Cu. undeutlich. Der Grund ist, wie Bh. 1 zeigt, dass

sie in einer Vertiefung oder Abdachung stehen, wo das Papier nicht

fest hat angelegt werden können. — Es ist unnöthig dhatnalipi

zu corrigiren ,
da ein einfacher Buchstabe für einen doppelten

stehen kann.

2) Wahrscheinlich lajinä zu lesen.

3) Das te von yhatite ist hinein corrigirt und steht unter

der Linie.
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4) Es ist besser ca zu lesen als va. Der untere Theil des

Zeiches ist allerdings vollständig rund wie bei va, aber der Ver-

tikalstrich steht so weit nach rechts, dass sicher ca gemeint ist.

5) Ein Riss an der linken Seite von cd hat die falsche Lesart

To* verursacht. Es liegt aber kein Schreibfehler vor.

6) Die erste Silbe von sliiyu steht über der Linie. In Cu.

und Uh. 2 ist sie vollständig erkennbar.

7) Das erste e in shamkheye steht diagonal, nicht horizontal,

auf dem linken Gliede von kJia. Diese Bezeichnung des e durch

eine in der Stellung der mäträ des Devanügari ähnliche kurze

Linie kommt, wie schon erwähnt, mehrfach auf der zweiten Seite

des KhälsI Felsens vor.

8) Bezüglich alocayitu siehe oben Anm. 29 zur Umschrift des

Ed. Xin, 2. Hälfte.

9) Dhc ist rechts ein wenig beschädigt und so ist die falsche

Lesart °paldpena entstanden. Ich glaube nicht, dass lipikalapald-

dhena ein Schreibfehler für lipikalapa0
ist. Die Praep. apa wird

ihren Anlaut verloren haben.

Uebersetzung der Khälsi Version.

Diese Religionsedicte sind auf den Befehl des göttergeliebten

Königs Piyadashi geschrieben, sowohl in verkürzter (Gestalt) als

auch in mittlerer (Länge) und ausführlich. Dern es passt nicht

alles überall. Denn das Reich ist gross und viel ist (schon) ge-

schrieben : ich werde auch (noch) fortwährend schreiben lassen. Es

linden sich hier aber Wiederholungen wegen der Süssigkeit dieser

oder jener Sache (und) damit das Volk so handele. Es mag sein,

dass hier etwas unvollständig geschrieben ist, sei es mit Rücksicht

auf den Ort oder auf eine (speciell) zu bestimmende Ursache, oder

durch die Schuld des Schreibers.

Anmerkungen.
Dieses Edict ist im allgemeinen von meinen Vorgängern so

gut erklärt, dass für mich sehr wenig zu thun übrig bleibt. Ich

habe aber auf folgende Abweichungen von Senarts Auffassung be-

sonders aufmerksam zu machen.

1) lyam dhamalipi ist hier collectiv zu fassen und, obschon

es im Singular steht, durch den Plural .diese Religionsedicte“ zu

übersetzen. Denn die Bemerkungen über die Existenz von drei

Recensionen
,
einer kurzen

,
einer mittleren und einer langen, sowie

über die Wiederholungen
,

zeigen deutlich
,

dass iyam dhamalipi

sich auf alle Felsenedicte bezieht. Zu vergleichen ist der Gebrauch

von sutram, amritih u. s. w. im Sanskrit.

2) Ich nehme ghatite in der sehr gewöhnlichen Bedeutung

.passend“ und glaube dass Asoka sagen will, er habe bei der Abfassung

der verschiedenen Versionen seiner Edicte den Bedürfnissen der

verschiedenen Gegenden seines weiten Reiches Rechnung getragen.
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Es wäre ja auch nutzlos gewesen , z. B. die Separat-Edicte von

Dhauli und Jaugada, welche sich auf die Behandlung der Nach-

haren beziehen an solchen Orten einhauen zu lassen wo er, wie in

Käthiäväd natürliche Grenzen hatte.

8) Die Form nikyam werde ich später in der Abhandlung

über die Sprache der Inschriften zu besprechen haben. Hier mag
nur bemerkt werden , dass ich wie Senart dieselben als einen Ver-

treter von nityam ansehe
,

aber im übrigen Sennrts weiterer Er-

klärung nicht beistimme. Ich glaube, dass hier ein Wechsel des

Organes von ka für ta, vorliegt, ähnlich wie in Mahärashtri samkhd
für sarpstyd und in der nördlichen Aussprache <pja für die Gruppe
jfta, welche bei den Marathen duya lautet.

4) In dem letzten Satze nehme ich disd als gleichbedeutend

mit desam (G.) .Stelle
,
Ort“ und glaube

,
dass di.sä vd aloeayitu

wörtlich .anblickend , d. h. Rücksicht nehmend auf den Ort“ oder

freier .mit Rücksicht auf den Ort (wo die Inschrift steht)“ be-

deuten soll .weil auf dem Steine nicht für alles Raum war“. Sam-
kheye, wofür die Photographie von Shühbäzgarhi deutlich sukheye

hat ist meiner Ansicht nach das Part. Fut. Pass, von samkhyd
und entspricht dem Sanskrit samkhyeya ganz genau. Die Variante

von Girnär samchdye lässt sich mit dieser Erklärung sehr wohl

vereinigen, da khyd die dialectische Nebenform kJd hat (siehe Bö.

WB. i. k. F. sub voce)
,

welches letztere in den Prakrit Dialecteu

regelrecht zu rhd werden musste. Auch ein unmittelbarer Ueber-

gang von khya in cka wäre nicht undenkbar. Was die Bedeutung

betrifft, so ist samkliyeyam kdranam, wörtlich .eine zu berechnende

Ursache“ eine solche die man durch Folgerungen aus besonderen

Umständen zu erschliessen hat.

Die Unterschrift zwischen den Beinen des Elephauten, der dem
zweiten Theile der Kh. Inschrift abgebildet ist, gajatame .der beste

Elephaut“ erfordert nach Kern’s und Senart’s Auseinandersetzungen

keine weitere Bemerkung.

lieber Umäpatidhara.

Von

Theodor Aufrecht.

Die erste Nachricht, die wir über diesen Dichter erhalten, ist

ein Vers in der Einleitung vom Gitagovinda, in dem Javadeva

mehrere seiner Vorgänger in möglichster Kürze kennzeichnet. Unserem
Umäpatidhara wirft, er Weitläuftigkeit oder zu grosse Breite im
Style vor (väcah pallavayati). Das Urtheil ist gerecht, trifft aber

die ganze bengalische Schule. Was nun die Anthologien betrifft,

so hat (,'ärtigadhara zwei Strophen von ihm. Die in Kashmir ver-
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fasste Subhäshitävali erwähnt seiner durchaus nicht. Hingegen hat

das Bengalische Saduktikarnämpta sehr viel aus ihm ausgezogen.

Auch die Padyävali von Rüpagosvämin hat vier Strophen von ihm.

Um zu dem Saduktikanjämrita zurückzukehren
,
bemerke ich , dass

(^ridharadäsa nicht minder als 92 Strophen aus seinen Schriften

unter ausdrücklicher Angabe seines Namens ausgelesen hat. Aus
V, 140 erfahren wir, dass er von einem König Oanakyacandra für

sein Gedicht Candraeüdacarita sehr reich belohnt worden sei. In

V, 378, wo er einen Häuptling Batudäsa preist:

tut i

ifa «T h

wird er am Schluss Kriegs- und Friedensminister genannt. Seine

Zeitgenossen unter Batudäsa waren der Justizminister Madhu, Säfica-

dhara, Vetäla, Kaviräjavyäsa.

Alles das würde uns zu keiner genaueren Zeitbestimmung

fuhren, wenn nicht ein von unserem Dichter verfasster Panegyricus

(Prapasti)
,

welcher inschriftlich erhalten ist, auf uns gekommen
wäre. Journal Asiatic Society Bengal 1865, S. 142, In dieser in

Räjshähi gefundenen Inschrift
,

bestehend aus 36 Strophen *) ,
ver-

herrlicht der Dichter drei Könige aus dem Sena-Geschlechte, näm-

lich Sämantasena: Hemantasena : Yijayasena *). Mit Vorliebe ver-

weilt er bei dem letzten (15—34), so dass man berechtigt ist

anzunehmen, er habe unter ihm gelebt. Vijayasena war der Vater

von Ballälasena und dieser verfasste seinen Dänasägara im Jahre 1097.

Nach dem Ayln Akbari kam Ballälasena im Jahre 1066 zum Throne.

So bleibt uns für Vijayasena und seinen Lobredner die erste Hälfte

des elften Jahrhunderts als festes Datum stehn.

Vielleicht ist eine andere Schrift von Umäpatidhara auf uns

gekommen, das Drama Pärijätakarana, welches in Lälmitra’s Notices

N. 1888 angeführt wird. Um jedoch zur Gewissheit zu gelangen,

bedürfte es einer Einsicht in dieses Werk und diese wird lange

versagt bleiben.

1) Mehrere von diesen finden sich im Süktikarnämritu wieder

2) Ein Vorgänger Virasona wird in der vierten Strophe kurz erwähnt.

Digitized by



144

Bemerkungen zu Bühler’s Artikel im 89. Bande dieser

Zeitschrift. S. 704 fgg.

Von

0. BÖhtlingk.

I, 22. Ich hatte behauptet, dass der Vers

VrTfTI Vffpfa I

UTwrörTq*n«ft*rra ir ti

nicht übersetzt werden könne : He who during a year associates

with an outcast becomes (likewise) an outcast; not by sacrificing

for him
,
by teaching him or by (forming) a matrimonial (alliance

with him), but by using the same carriage or seat“. Dagpgen

sprttche die Grammatik
,
die da verlangt, dass

«J
zum Folgenden

gezogen wird
,
und auch der Sinn

,
da das Opfern für , das Lehren

von und eine eheliche Verbindung mit einem Ausgestossenen

grössere Vergehen seien, als mit einem solchen Manne zusammen zu
reisen oder zu sitzen , was ja oft unvermeidlich ist. Nun wird in

den Text und in die Uobersetzung auf die gezwungenste Weise
hineininterpretirt, dass das grössere Vergehen alsbald, das geringere

aber erst nach Verlauf eines Jahres die Ausstossung bewirke. Dass
der eigentliche Autor dieses Verses, der an verschiedenen Stellen

wiederkehrt
,

dieses hat sagen wollen
,

glaube auch ich. Diesen

Gedanken drücken aber correct nur folgende Fassungen des zweiten

Theiles des Verses aus : «I

(metrisch falsch) oder 0
<sft *1 Hf i| 1 I <1 . Die erste Lesart

finden wir in der v. 1. zu UaudhiVjana 2 , 2 , .35 , die zweite bei

Kullüka zu Manu 11, 180. Ob die genauere üebersetzung »wer
es mit Ausgestossenen halt, wird nach einem Jahre ein Ausgestossener“.

im Englischen einen weniger guten Satz bildet, als die weniger

genaue »wer es während eines Jahres mit Ausgestossenen hält, wird

ein Ausgestossener“, vermag ich nicht zu entscheiden.

II, 10 (nicht II, 24). Bühler räumt zwar ein, dass if

kein Verbum fiu. enthält , sondern »jemals“ bedeutet , hält aber

für eben so berechtigt wie das ganz sicher beglaubigte

Hören wir seine Gründe: 1) es giebt. einen Stamm
neben von dem nach deu Grammatikern zwar kein

Nom. Acc. gebildet werden darf, auch sonst niemals angetroffeu
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wird
,

der aber doch nach der Analogie andrer neutraler Stämme

auf so gebildet werden könnte. 2) Da zwei zum Rgveda.

ein zum Sämaveda und ein zum Jagurveda gehöriges Werk . alle

die Form ohne Visarga geben, so ist ein blosser Fehler nicht wahr-

scheinlich. Darauf antworte ich, dass der Vers überall auf die-

selbe Quelle zurückgeht, die Uebereinstiöimung also sehr wenig

zu bedeuten hat. Wollte ich aber auch zugebeu
,

dass der Autor

dieses Verses wirklich geschrieben hiltte
,

so würde

dieses nur beweisen , dass er darin nicht mehr erkannte und

den kaum hörbaren Visarga fortliess. Also Unwissenheit von seiner

Seite. 3) Das von mir aus RV. 10, 128, 4 angeführte
__________ vy

stehe ungenau für , und dieses sei der von Pänini 8, 4, 57

besprochene Fall. Mit dem Monstrum 'Big füllt auch *rf in sein

Nichts zurück.

II, 24 (nicht II, 10). Ich will gern zugeben, dass auch Steine

nicht verkauft werden dürfen , desgleichen
,

dass aus

dem Vorhergehenden ergänzt werden kann
,
und schliesslich

,
dass

man aus dem Zusammenhänge errathen kann, worum es sich handelt

;

aber dennoch begreife ich nicht, wie der Autor sich so ungeschickt

habe ausdriieken können.

II
,
35. Dieses Sütra möchte Bühler für echt erklären

,
weil

es ganz im Stile des Nirukta gehalten ist. Aus eben demselben

Grunde wollte ich es ausseheiden
,

weil eine solche Erklärung hier

nicht am Platz ist.

X, 27. Bühler sagt „wfr giebt allerdings einen Sinn, wenn

man es mit Kj-shyapandita in der Bedeutung von oder

nimmt“. Offenbar hat er sagen wollen „wenn man mit Kj\

in der Bed. u. s. w. nimmt“.

XI, 2. Dass die Zahl „sechs“ im vorangehenden Sütra •*!*!

gesagt sein sollte, ist eine Spitzlindigkeit. Dass

^ im Sinne von „und so weiter“ von einem Autor selbst gebraucht

werde, bezweifle ich nach wie vor.

XI, 7. Hier habe ich übersehen
,

dass Bühler in den „Ad-

ditions and Corrections“ der Lesart UWTJTU den Vorzug giebt.

XI, 27. Das habe ich auch gewusst, dass man die Eigen-

namen ilTOTBT und abgekürzt auch in der Form von

Wü und gebraucht. Wenn Manu „Karren“, TTT?

„Eber“ u. s. w. in der Bedeutung von „eine Schlachtordnung in

Bd XL. 10
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der Gestalt eines Karrens, eines Ebers“ u. s. w. gebraucht, so ist

dieses nicht anders, als wenn wir sagen „die Sonne ist in die Jung-

frau“ statt „in das Zeichen der Jungfrau getreten“. Dass man

aber statt ,
welches nicht in -f- zerlegt werden

kann
,
sondern ein Derivat, von ist, kurzweg „Gott*

sagen könne, war mir nicht eingefallen, und wenn es mir eingefallen

wäre, hätte ich es nicht zu äussern gewagt. Wir können von den

indischen Commentatoren viel ,
sehr viel lernen , dürfen uns aber

dabei nicht des eignen Urtheils begeben. Zum Ueberfluss sei uoch

bemerkt, dass wir hier gar kein , sondern einfach er-

warten, wie die Parallelstellen haben.

XII, 40. Bühler bleibt bei seiner Conjectur und ver-

wirft das von mir vorgeschlagene weil dieses gewöhnliche

Wort nach seiner Meinung nicht verunstaltet sein würde.

soll = f*tfar sein und da in dem im Pet. W. aufgefiihrten fqfa-

fim*! (aus Bhägavatapurä^a
!)

die Bedeutung „disdaiu“ oder

„not care of“ habe, so wäre hier am Platz. Ptfaflmq

bedeutet aber „der mit seinem Sitz bald fertig geworden ist“, d. i.

„dem es einerlei ist, worauf er sitzt“. Vasisbtha will aber offenbar

sagen „man solle keine Versammlungen besuchen“, nicht etwa „man

solle es mit den Versammlungen nicht zu genau nehmen, dabei nicht

wählerisch sein“. Apast. Dh. 1 , 62 ,
18 fg. wird jener Gedanke

durch IfälT ausgedrückt, was dasselbe wie das von mir vor-

geschlagene ist.

XIII, 47. Dass Vasishtha’s Dhannaifästra an sehr zahlreichen

und starken Corruptelen leidet
,

sagt Bühler ausdrücklich
,
möchte

aber dennoch »fHTT ^ ^ mrffT nicht in Jnffl
7J ^ ÜHrrfTT

ändern, da sogar im classischen Sanskrit der Accusativ mitunter

gesetzt werden darf, wo wir den Loeativ erwarten würden; man

sage ja Nach meiner Meinung darf man doch nicht

alle Locative und Accusative über einen Kamm scheeren. Das

eben angeführte Beispiel bedeutet „er schläft im Lande der Kuru“,

JfTm W *T soll aber besagen „eine Mutter ist keine

Ausgestossene für den Sohn“. Mein 3% wird also wohl richtig sein.

XV, 19. -4'44IUH4I der Benares Ausgabe giebt auch

keinen Sinn.
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XVI, 16. Hier werde ich getadelt, dass ich gegen

alle Handschriften und die Benares Ausgabe in zu lindem

vorschluge, während ich im nächsten (genauer: übernächsten) Verse

stehen lasse. Da ein Masculinum ist, kann V-

fitwi kein Nominativ sein, und da die folgenden Worte alle im

Nominativ stehen
,
so ist der Accusativ hier nicht am Platz. Was

nun irravrfit betrifft, so habe ich dieses wohl in ^WV5! ver-

ändert und dabei auf Manu 8, 149 verwiesen.

XVI, 21—23. Diese Sütra sind nicht wahrscheinlich, sondern

ohne allen Zweifel verdorben und zwar in der allerschlimmsten Art.

Die Bühler'sche Uebersetzung stimmt gar nicht zum Text und

giebt auch nichts weniger als einen einigermassen befriedigenden

Sinn. Sie lautet
:
„A king will be superior even to Brahman if

he lives surrounded by servants (who are keen-eyed) like vultures.

But a king will not be exalted if he lives surrounded by servants

(who are greedy) like vultures. Let him live surrounded by

servants (who are keen-eyed) like vultures, let him not be a vulture

surrounded by vultures“. Wenn Kj'shnapandita sagt, dass TT nach

die Bedeutung 4(1 fc| habe, so hat er übersehen, dass dieses

mit dem TT im folgenden Sütra in (Korrelation steht.

XXVI. 7. Dass *T ^ die Pratika und

Tf* sein sollten, scheint mir sehr unwahrscheinlich zu sein. Ich

hatte vorgeschlagen «T 7TO? zu lesen, weil drei Veda-

Sprüche mit *f beginnen. Mit beginnen sieben Sprüche,

welcher von diesen soll nun gemeint sein ? Wenn das erste

m als Pratika gefasst wird
,

vermisst man ein drittes

nach .

Zum Schluss bemerkt Bühler, dass er für seine Person es

selbst l>ei einem so verdorbenen Texte für angezeigt halte, sehr

consei vativ zu sein. Ja, conservativ sein ist eine gar schöne Tugend,

hat aber gewiss auch seine Grenzen.

lo*
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Anzeigen.

W. Robertson Smith, Kinship and Marriage in early Arabia.

Cambridge 1885.

Robertson Smith hätte sich schon dann einen bleibenden Namen
unter den Erforschern des semitischen Alterthums erworben

,
wenn

er nichts weiter gethan hätte, als zuerst

1

) energisch darauf hin-

zuweisen ,
dass sich bei den alten Arabern und Israeliten noch

mancherlei Spuren des einstigen .Matriarchats“ finden
;

das ist der

sociale Zustand, in welchem nur die Abstammung von der gemein-

samen Mutter als Verwandtschaft zählt und der Mann nicht durch

seine Kinder beerbt wird ,
sondern zunächst durch seinen Bruder

von derselben Mutter, in Ermanglung eines solchon durch die Söhne

seiner Schwester von derselben Mutter. Ja schon das ist ein grosses

Verdienst, dass er überhaupt begonnen hat, zu untersuchen, wie

weit die socialen und Familienverhältnisse der Araber und der

Semiten insgemein einstmals von dem abweichen
,

was uns als

normal erscheint.

Nachdem nun inzwischen G. A. Wilken's Schrift .Het Matri-

archaat bij de oude Arabieren“ (Amsterdam 1884) J
) die Haupt-

beweise des scharfsinnigen und gelehrten Schotten für das Matriarchat

klar zusammengestellt und nicht wenig verstärkt hat , trägt uns

dieser in dem neuen Buche ausführlich vor, wie sich nach seiner

Ansicht die modernen Stamm- und Familienverhältnisse der Araber

aus der ursprünglichen ärgsten Rohheit durch eine Reihe von

Zwischenzustäuden allmählich entwickelt haben. Es ist ein Bau
von imponierender Geschlossenheit; Alles scheint um so sicherer,

als es im Wesentlichen nur die Anwendung des von J. F. Mc Lennan

1) In dem Artikel „Animal worship And animal tribes among the Arabs
and in the Old Testament“ Journal of Philology 9, 7ö ff.

2) Deutsche Uebersetzung: „Das Matriarchat (das Mutterrecht) bei den
alten Arabern“. Leipzig 1884. — 8. meine Besprechung in der literar.-krit

Beilage der „Oesterr. Monatsschrift flir den Orient“ 1884 , 301 ff. — Ferner

vgl. Wilken’s Streitschrift gegen Kedhouse: „Heuige Opmorkingcn na»r aanleiding

eener critiek van mijn Matriarchaat . . (Bijdragen tot de Taal*. Land- en
Volkenkundo van Nederl. Indio 4o Volgr. lOe Dl. 3e Stuk) Haag 1883.
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aufgesteilten Systems

1

), auf die Araber ist, und zwar durchweg
auf Grund viel genauerer Kenntniss des Einzelnen, als sie M c Lennan
für seine umfassenden Untersuchungen haben konnte. Es liegt mir
nun fern, RSm.’s System als Ganzes kritisieren zu wollen; das

möchte ich höchstens dann thun, wenn ich mich in weit anderer

Weise mit der socialen Entwicklung der verschiedensten Völker

abgegeben hätte, als es der Fall ist. Aber ich kann nicht leugnen

:

von vorn hereiu habe ich sehr grosse Gedenken gegen dogmatische

Constructionen von solcher Ausdehnung, gegen das Unterfangen,

die uncontrolierbaren, langsamen Umgestaltungen der Vorgeschichte

nach Analogien, deren Anwendung nicht immer berechtigt sein mag,
und nach Spuren von oft zweifelhafter Bedeutung sicher erkennen

zu wollen. Für den Juristen M« Lennan war ein solcher Dogma-
tismus nur zu natürlich, und ich bezweifle gar nicht, dass, auch

abgesehen von seinen wichtigen Entdeckungen im Einzelnen, eben

die feste Systematik seinem Werke eine grosse Bedeutung für die

Etlmologie gegeben hat. Einem Historiker und Philologen steht

aber eine solche Sicherheit der Construction weniger natürlich. Er
wird gut thun

,
nicht zu stark zu generalisieren und nicht all zu

viel wissen zu wollen. Auch Mc Lennan nahm es ja mit der Er-

klärung fundamentaler Thatsachen zuweilen etwas zu leicht; so,

wenn er die „Exogamie“, den bei sehr vielen Völkern herrschenden

Brauch, nur aus fremden Stämmen Frauen zu nehmen, daher leitete,

dass die Sitte, die neugebornen Mädchen zum grossen Theil zu

tödten s
) ,

die Zahl der Frauen im eignen Stamme gering gemacht

und zum Raube fremder gezwungen habe. Mit Recht wendet

Wilken dagegen ein, dass eine solche Verringerung eben auch die

Möglichkeit, fremde Weiber zu bekommen, hätte beschränken müssen.

— So werde ich denn im Lauf dieses Artikels auch gegen ver-

schiedene einzelne Ansichten RSm.'s Einwendungen erheben, welche

allerdings seine Hauptsätze nur zum kleinen Theil etwas stärker

erschüttern dürften. Auf ganz prähistorische Dinge lasse ich mich

nicht näher ein. Ich wünsche nur zu zeigen, dass hier nicht Alles

so sicher ist , wie es zuerst erscheinen könnte. Auf der andern

Seite werde ich auch versuchen
,

einige seiner Aufstellungen durch

weitere Gründe zu verstärken. Dazu erlaube ich mir hie und da

noch
,
Einiges

,
was sich auf arabische Stammverhältnisse bezieht,

etwas weiter auszuführen.

An dem einstmaligen Bestehen des Matriarchats bei den Se-

miten kann jetzt von Rechts wegen Niemand mehr zweifeln. Viel-

leicht finden sich auch im A. T. noch einige weitere Spuren zu

1) „Primitive Marriage", der Hauptthcil von dessen „Studios in Ancient

History“ London 1876. Auch die andern Abhandlungen dieses Werkes bestehn

sich alio mehr oder weniger auf diesen Gegenstand.

2) Ueber die Ursache dieser Erscheinung urtheilt RSm ira vorliegenden

Werke S. 279 ff. sehr richtig.
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den bereits aufgedeckten. Im Hohen Liede wird die Geliebte an-

geredet „meine Schwester, Braut“ nhs -nriN. Nun ist für unser

Gefühl die Liebe zur Schwester etwas völlig Verschiedenes von der

zur Braut
,
zumal wenn sie so naiv sinnlich gefasst wird wie im

Hohen Liede. Sollte dies nun nicht etwa eine Redensart sein,

übrig geblieben aus einer Zeit, wo noch die Anschauung herrschte,

dass nur das mütterliche Blut wahre Verwandtschaft bewirke und
ein Ehehinderniss sei, die Ehe mit der (Halb-)Schwester von dem-

selben Vater durchaus erlaubt war und der Name .Schwester* also

noch eine Verstärkung des Ausdruckes der Zärtlichkeit bringen

konnte? — Ruben’s und Juda’s Thaten erscheinen auf dem Stand-

punkt der alten Anschauungen in milderem Lichte : zwischen dem
Sohne und seiner Stiefmutter herrschte so wenig Verwandtschaft

wie zwischen dem Manne und seiner Schwiegertochter *). — Ob es

wahr ist, dass Omaija b. ‘Abdsams bei Lebzeiten eine Frau seinem

Sohne Abü ‘Amr abgetreten, mit der dieser dann den Abu Mu‘nit

erzeugte *), ist freilich sehr zweifelhaft
;
bei dem mythischen Kuben

und dem historischen Absaloin geschieht der Umgang mit des Vaters

Frau doch gegen dessen Willen. — Dass im A. T. mehrfach die

Mutter dem neugebornen Sohne den Namen giebt (Gen. 19, 37 sq.

21, 6 •’), 29. 30. Richter 13, 24. 1 Sam. 1, 20), wäre an sich noch

kein besonders deutlicher Hinweis auf matriarchale Verhältnisse,

denn das Neugeborne steht ja unter allen Umstünden der Mutter

weit näher als dem Vater, aber im Zusammenhang mit so vielen

andern Erscheinungen verdient doch auch dies einige Berücksich-

tigung. So giebt auch im heutigen Abessinien die Mutter dem
Kinde seinen eigentlichen

,
weltlichen Namen 4

). Die abessinischen

FamilienVerhältnisse müssen überhaupt noch genau beachtet werden.

Vieles, was den europäischen Reisenden dort als Verwilderung in

Folge allgemeinen Verfalls vorkommt, wird sich vielmehr wohl als

ursprüngliche Rohheit herausstellen. Die Monogamie und über-

haupt die feste Ehe ist da nie so recht zur Geltuug gekommen 5
),

trotz der
,

allerdings wohl nur selten kräftigen
,
Bemühungen der

alexandrinisehen Kirche. Der auch wegen seiner christlichen Frümmig-

1) Ich möchte vermutheii , dass in den alttostamentlichcn Eheverboten
ursprünglich nur die Schwester von demselben Vater genannt war, da die Un-
zulässigkeit der Ehe mit der von gleicher Mutter nicht erst ausdrücklich erwähnt
zu werden brauchte, und dass erst Spätere, welcho jene Unterscheidung nicht

mehr verstanden, die Schwester von derselben Mutter hinzugefügt haben

2) Maqrizi in der Schrift über den Stroit der Om&ijaden und ‘Abbäsiden
(Strassburgor Hdschr.).

3) Abweichend von 21, 3.

4) S. u. A. Mansfiold Parkyns, Lifo in Abyssinia 2, 145. Beiläutig mache
ich darauf aufmerksam

, welch üborraschendo Kraft in der Keuschöpfung von
Namon diese Abessinieriunon noch heuto zeigen.

5) Erinnere ich mich recht, so ist es auch Mansfiold Parkyns, der meint:

in Abessinien muss es ein besonders weises Kind sein, das seinen Vater kennt
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keit gefeierte König Amdu Tsion (nach Gutschmid’s Ansatz 1314—1344) wurde von Abba Honorius excommuiiieiert, weil er eine

Concubine seines Vaters genommen hatte (nach Andern seine eine

oder gar zwei Schwestern
,
natürlich nicht mütterlicher Seite), liess

den Heiligen blutig peitschen und verhängte eine Verfolgung über

dessen hoch angesehenes Kloster *) ;
hier ist ein Conflict des kirch-

lichen Gesetzes mit dem alten Herkommen, und letzteres behält die

Oberhand, Vielleicht ist auch zu beachten
,

dass im Amharischen

„Bruder“ voondim heisst, das wir wohl mit Praetorius als wond-im
= walda-emm „Mutter-Sohn“ erklären müssen ;

nur der wäre dem-
nach wirklicher Bruder

,
der dieselbe Mutter hat *). Freilich darf

man die abessinischen Verhältnisse durchaus nicht ohne Weiteres

zur Construierung der ursemitischen benutzen; dafür hat hier,

namentlich in den amharischen Provinzen
,

die africanische Natur,

die africanische Art und die starke Beimischung, ja das Ueber-

wiegeu africanischen Blutes viel zu grosse Bedeutung. Aber es ist

doch von einigem Belang, dass auch die Verhältnisse der semi-

tisch rodenden Africaner den sonstigen Resultaten nicht wider-

sprechen ,
und auf alle Fälle haben wir hier werthvolle Analogien.

Dass über Africa matriarchale Einrichtungen weit verbreitet sind,

ist bekannt 3
); besonders wichtig ist für die semitische Welt, dass

sich auch bei den alten Aegyptem deutliche Spuren davon zeigen 4
).

Zu den beiden arabischen Wörtern, welche ursprünglich „Mutter-

leib“, dann aber, nach Uebergang der matriarchalen Institutionen

in patriarchale
,

die Verwandtschaft väterlichen Blutes bezeichnen

baln und rahim 5
), können vielleicht noch einige Redensarten gefugt

1) Basso t. Etüde* sur 1’hist. d’Eth. 10 (*= Journ. as. 1881, 1, 324). Dio

Uebersetzung S. 101 = j. as. 1881, 2, 93 ist nicht ganz genau: der Brand
entsteht aus den Blutstropfen des Gottesmannes.

2) Auch die alte, sicher vorchristliche, sehr beliebte Bezeichnung der

Menschen im Geez: egndla emnui hejdu „Kinder der Mutter des Lebendigen“

ist zu beachten. Bei der Auffassung dor Menschen als einer einzigen Familie

kAm diesen Leuten doch nur die gemeinsame Mutter in Betracht. — So ist

ad*ltf>t6s , adeAyös ja eigentlich auch nur der frater uterinus (ÖeKtpvi).

3^ Vgl. u. A. Munzinger. Ostafrikan. Studien 489 ff.

4) So benannten sich die Aegyptor gern nach der Mutter, s. Wiedemann,

Die ägypt. Denkmäler des Provincial-Museums zu Bonn (Bonn 1884) S. 9.

5) Nicht so sicher wie RSm. (S. 28) möchte ich aber in T72rH r»nTD

Arnos 1, 11 den „Mutterleib“ erkennen, so sehr das an qcUa‘a ’rrahüna und

Aehnliches anklingt. Denn der Plur. heisst im Hcbr. immer „Erbarmen“;

schon Hosea 2, 21 stellt es mit löft zusammen. Auch syr. rahme ist über-

wiegend „Erbarmen“, wenn es gleich natürlich auch als Plural von rahmd
„Uteri“ heissen kann Gen. 49, 25; Efr. 3, 330D (für on^ayxvu steht es 2 Macc.

9, 5, 8 und sogar von den männlichen Genitalien Land, Anecd. 4, 50, 17, 22).

Nun kann man freilich dio Bedeutung „Erbarmen“, „Zärtlichkeit“ eben von der

Abstammung aus gleichem Mutterschooss ableiten, und Stellen wie Gen. 43, 30

und 1 Kg. 3, 26 klingen ja ganz wie sJ .»das Verwandt-
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werden, worin die Mutterbrust für verwandtschaftliche Zärtlichkeit

steht: „die Hawäzin rufen das Hruderverhilltniss zwischen uns an, aber

die Mutterbrust, welche die Hawäzin darreichen, ist ganz trocken* sagt

ein Dichter vom Stamme Sulaim, welcher Stamm nach allgemeiner

Anschauung den Hawäzin von männlicher Seite her nahe verwandt

war (Ibu His. 864, 2). „Sachte ‘All, die Brust unsrer (gemeinschaft-

lichen) Mutter ist ja nach uns hin abgeschnitteu*, d. h. „giebt uns

keine Nahrung mehr“ sagt der Hudhailit zu den vom Vater her

nah verwandten Kinäna (= ‘All) Hudh. 78, 14 ').

RSm. und Wilken haben festgestellt, dass noch zu Mubammed’s
Zeit Reste von ehelichen Zuständen bestanden , die nicht zu dem
Frincip stimmten, welches damals doch schon allgemein galt, dass der

Mann Herr der Frau ist, dass die Frau dem Manne folgt. Viel-

leicht betont RSm. aber einige dahin gehörige Einzelheiten etwas

zu stark. Die Angaben Ammian’s über die Ehe bei den „Saracenen*

beruhen gewiss auf Thatsachen, sind aber, wie Andres in dem be-

treffenden Bericht a
), übertrieben. So möchte ich auch auf die Ge-

schichte von Hätim und Mäwija nicht all zu viel geben. Kein

Gewicht hat auf alle Fälle, dass Richter 4, 17 von Jael’s Zelt die

Rede ist, nicht von dem ihres Mannes (S. 169); denn das kommt
nur davon

,
dass im Liede 5, 24 Jael . als die wirkliche Thäterin,

gepriesen wird. Aber grade daraus
,

dass die Dichterin dann den

Namen des Mannes hinzufügt., sehen wir, wie nothwendig es schon

damals erschien
, eine Frau durch Angabe ihres Eheherrn zu be-

stimmen, wie den Mann durch Nennung seines Vaters. Die Weiber
Jakob’s haben eigne Zelte Gen. 31, 33, und es ist möglich, dass

auch Gen. 24, 67 so aufzufassen ist; aber viel näher liegt es, hier

mit Wellhausen und Dillmann anzunehmen, dass die Worte „seiner

Mutter Sara“ von ebendemselben hinzugefügt sind
,

welcher die

Schlussworte angehängt hat „und er tröstete sich nach seiner Mutter“.

Dafür spricht der jetzt ganz ungrammatische Artikel in nbnttri,

Schaftsgefühl regte sich bei ihnen stark zu seinen Gunsten“ lbn llisain 280. 15

= Tab. 1. 1201, 10. Man müsste dann aber die Kühnheit haben, die durch

die semit. Sprachen woit verbreitete Bedeutung der Wurzel „erbarmen“ u s w
schlechtweg als denotninativ vom „Mutterleib“ zu nehmen, und das wage ich

a. "
.

-

nicht recht. — Zu beaciiten ist noch, dass Dl“!“ Ps. 18, 2, JO-.S, r=>
)

f» , ,

„Hoben“ (». Gauh.y .»Zärtlichkeit gegen das Junge“ Hudh 109, 3;

„Liebe. Zärtlichkeit“;
^

„zart“ (häutig von Mädchen, Gazellen u. s. w.|)

von kaum ganz, getrennt werden könnon.

1 )
m= Bekri 771, 18 =* Urwa b. al-Ward 1. 5 Schul. — Für dio hohe

Stellung der Frauen im älteren Arabien könnte man noch die Stelle in Müller s

Geogr. min. 2, 51 H, § 20 (Original um 350 geschrieben) verwertlien: „die Sara-

cenen, welche von Frauen regiert werden sollen“

2) Z B. dass sie nichts vom Ackerbau und von der Baumzucht wüssten.
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der aber ohne jenen Zusatz nothwcndig ist. — Auch darin kann
ich RSm. nicht beistimmen, die Adoption der Söhne Josefs durch

Jakob habe den Sinn ,
dass sie dadurch der Familie der Mutter

entzogen würden, da der heimathslose Gatte der ägyptischen Priester-

tochter kein eignes Haus gehabt habe (S. 109). Diese Adoption

ist vielmehr eine durch den ganzen Bau der Stammsage geforderte

Fiction. Ephraim und Manasse — nach 2 Sam. 19, 21 eigentlich

auch Benjamin — wurden, unbekannt weshalb
,

als eine besondere

Einheit „Josef* innerhalb Israel’s zusammengefasst , erschienen also

nls Jakob-Israel’s Enkel , wahrend sie factisch selbständige Stamme
waren

; das erklärte man durch jenen Act.

Natürlich beschäftigt, sich RSm. abermals mit , dem eigenthüm-

lichen Widerspruch, der darin liegt, dass bei den echten Arabern,

die ja wesentlich „endogam“ waren , der Mann ein Anrecht auf die

Heirath mit seiner Cousine von Vaters Seite (bint ‘amm) hatte,

und doch die Verheirathung mit Fremden als wünschenswerther

galt '). Uebrigens weist das Wort nazVa für „Frau fremder Ab-

kunft* wohl nicht nothwendig darauf, dass diese zunächst eine „ge-

waltsam Entrissne*, „Geraubte“ *)
v
war

,
denn tiazt

1

ist überhaupt

„fremd, von fremder Herkunft“ (Gauhart) und steht z. B. Ibn His.

619, 3 v. u. von einem Pferde, das aus der Fremde stammt 3
).

Sehr schwer ist es
,

darüber in's Reine zu kommen
,
wie weit

bei den Arabern die Frauen erbberechtigt waren und sonst Eigen-

thum erwerben konnten
;
die Daten widersprechen sich. Im Ganzen

waren sie, das hat RSm. dargethan, zu Muhammed’s Zeit vermögens-

rechtlich unmündig. Natürlich ergab sich daraus die Pflicht der

Angehörigen
,

sie wenigstens nothdürftig zu ernähren. Es wäre

denkbar, dass die Frau in dem Falle erbte, wenn kein männlicher

Verwandter da war, der für sie sorgen konnte, wie bei den Barea

und Kunama die Frau nur dann erbt, wenn sie keinen Bruder
hat 4

). — Vielleicht spricht übrigens grade der Fall Chadfga’s gegen

selbständigen Besitz und eignes Verfügungsrecht der Frauen. Die

neberlieferung betont stark, wie hülflos der Prophet ward, als Abu
Tälib und Chadlga starben. Die geistige Stütze, welche ihm die be-

jahrte Frau gegeben hatte, kann nicht ernstlich in Betracht kommen:
vermuthlich ging aber das Vermögen, das sie aus unbekannten

Gründen selbst verwaltet hatte, nach ihrem Tode statt an ihren

1) AN weiteren Beleg verwebe ich auf das Ham. 766 v. 4 in den Worten
..»ein Vater ist nicht von Vatersseito Vetter seiner Mutter“ ausgesprochne Loh,

welche« aber zugleich andoutet, das» solche Verwandtschaft sonst dio Kegel war,

und auf Guidi's Banat Su'nd S. 136, 1. — Ein Lob der Heirath mit der bint

*amm dagegen Ibn Doraid Istiqaq 171, 2.

2) Wie achidha Ham 251, 20. 460, 21. Agh. 11, 139. 7.

3) Welches Gewicht bei den Beduinen auf das Blut der Mutter gelegt

wurde, zeigt Ham 261, 11: ein Sohn des angesehensten Mannes der Faziira

bekommt keine Frau aus seinem Geschlecht, weil seine Mutter eine Sklavin war.

4) Munzinger, Ostafir. Studien 489.
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Manu und ihre Töchter einfach sin ihre Brüder und deren Söhne

zurück, und der wohlhabende (Sur. 93, 8) Mu\iannned war wieder

bettelarm. — Gegen Wilken hat KSm. ferner nachgewiesen, dass

mahr ') der Kaufpreis für die Frau war
,

vgl. ‘Antara 2, lö *),

wenn auch nicht feststeht
,

dass r .kaufen* heisst 3
). Es ist

auch sehr wohl möglich, dass sacbiq schon vor Muhammed das

Geschenk bedeutete, welches der Manu der Frau gab; so ist

asdaqa .schenken“ Hudh. 113, 1 0. Eigentlich ist aber faddq,

aus der gemeinsemitischen Bedeutung abgeleitet .Gebühr*, dann

.gebührendes Geschenk“. Es kommt gewiss nicht, wie RStn. an-

nimmt, von sadiqa, welches, nach der specifisch arabischen Be-

deutung von sadiq .Getreuer, Freund“, die .Freundin“, bezeichnet

So nennen die Dichter manchmal ihre wirkliche oder angebliche,

verheirathete oder unverheirat hete Geliebte. Das ist kein Name für

ein rechtlich festes Verhilltniss irgend einer Art, und ItSm. hat

nicht gut daran gethan, ,Sadiqa-Ehe“ gradezu als Terminus für die

Verbindung zu wühlen, bei der die Frau in ihrer Heimath bleibt

imd der Mann nur besuchsweise zu ihr kommt.

1) = Jsoco ^rP2. Das o der hebr. Form böte eine Parallele zu

y Of= JJog» aber ich bin von der Richtigkeit der allgemein an-

genommenen Gleichsctzung von und noch nicht ganz überzeugt: das

gar nicht seltno Dou bedeutet ..Schaar“ (PI. Joh. Eph 261; Land. Anecd.

2, 366, 5 v. u. von Arabor-Schaaren , wenn nicht gradezu „Stämmen“; Sg.

„Rotte“ Sachau, Inod. 47, 9 u. s. w.; das w» wie in

und daraus entwickelt sich die Bedeutung von eben so leicht wie aus

„Zelt“. Einen Wechsel von u und a vor hl haben wir übrigens im Arabischen

> (l ) m o 9 O - G .

selbst in und von j&J und Sibawaili 2, 64. 87 ;
Hudh.

158, 2 und Schol.

2) In der Bezeichnung der Frau als Kämil 305, 9 oder Vj

ib. 1. 12 liegt natürlich keine Entscheidung darüber, ob ihr Vater oder sie

Q
selbst das Brautgeld erhalten hat. Das männliche - ,* „von gutem Ge-

schlecht“ Ihn His 274, 11 ist wohl eine Rückbildung vom Femininum aus,

wio im 8yr. nach JLv^Q2D „die Verlobte“ „der Bräutigam“ gebildet

wird, da man nicht mehr daran denkt, dass jene eigentlich „die Gekaufte“ ist.

So wird auch das Verb zweiseitig gebraucht.

3) Dio Verwandtschaft mit 1020 ist deshalb bedenklich, woil das
V

**

ausschliesslich dio Versorgung mit Nahrung aus der Fremde bedeutet (Tlieo-

dosius, Sentenzen, od. Zotenberg. nr. 24 ist in
j

^ V-»/ wohl

zu verbessern i. Die allgemeine Bedeutung von “V'EIH, „tauschen“

fuhrt auch nicht nothwoDdig auf „kaufen“, zumal
yyA „schwanken“ Ist
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Hinsichtlich andrer angeblicher Arten von Ehen kann ich nur

wiederholen
,
was ich in meiner Besprechung von Wilken’s Schrift

gesagt habe : die Systematisierung der muslimischen Theologen,

welche durchaus kein Geschick hatten das Leben der alten Heiden

richtig aufzufassen , ist mit grossem Misstrauen zu betrachten. In

der angeblich regulären Vielmännerei in Mittelarabien sehe ich

immer noch einfach eine Art Prostitution. Viel anders war ja die

erst von ‘Omar beseitigte Mut‘a auch nicht. Aber mit Recht deutet

RSm. darauf hin, dass der Umgang mit Prostituierten für den alten

Araber nichts war, dessen er sich glaubte schämen zu müssen.

Der hochangesehne Dichter A'sä rühmt sich seiner Liaisons

,1 ')

und dergleichen findet sich mehr bei den Arabern. Aber mau
erinnere sich nur, wie unbefangen im A. T. erzählt wird, dass der

Erzvater Juda mit einer (vermeintlichen) Hure umgeht Gen. 38,

dass die Kundschafter Josua’s bei der Hure in Jericho einkehren

Jos. 2, 1 (wo das seltsame rr:o '3j3'i sicher eine Anstandscorreetur

für das ursprüngliche r "o Ist), und dass Simson aus den Armen
einer Hure in Gaza zur gewaltigen That aufsteht Richter 16, 1 tf.,

bloss damit erhelle, dass der bekannte Spruch „omne animal u. s. w.“

für diesen Recken keine Gültigkeit hatte. Ländlich, sittlich

!

Rücksichtlich der Herkunft Zijäd's steht absolut nur Folgendes

fest 1) er war der Sohn der Prostituierten Sumaija 2) mit dieser

hatte Abu Sufjän Umgang gehabt 3) der schlaue und wenig scru-

pulöse Mu’äwija kettete den bedeutenden Mann an sich
,
indem er

ihn als Sohn des Abu Sufjiln
,
mithin als seinen Halbbruder an-

erkannte. Alles Uebrige , auch die Einzelheiten des Processes
,

ist

mehr oder weniger verdächtig *)
,

da sowohl Freunde wie Feinde

des Zijäd und der Omaijaden die Erzählung verfälscht haben. Mau
muss sich daher sehr hüten, aus ihr Genaueres über die alten Ehe-

verhältnisse erschliessen zu wollen.

Auf alle Fälle herrschte zu Muhammed’s Zeit die, freilich sehr

leicht lösbare, regelmässige Ehe durchaus vor, und zwar seit un-

vordenklicher Zeit. Wir dürfen diese Araber zwar nicht idealisieren,

aber RSm. ist doch zu sehr geneigt, sie für ganz arge Barbaren

zu halten und wendet zu gerne Analogien von Itothhäuten und gar

Australiern auf sie an. Ja, er geht so weit, dass er die schnöden

Scherze ,
welche ein Stamm vom andern erzählt

,
als Ernst nimmt

1) KAmil 305 paen. Im Arab. ist II sehr selten, während im Syr.

nur —jj
üblich ist (aber

;
das Hobr. hat wieder bloss das Qal.

2) So z. B T dass Abü Sufjän den Zijäd aus Furcht vor ‘Omar nicht an-

erkannt habe, während doch ‘Omar gar nicht befugt war, ihn wegen Unzucht

zu bestrafen, die er als Heide verübt hatte.
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und die Araber jener Zeit des gelegentlichen Kannibalismus be-

schuldigt, weil es in Schmähgedichten von diesen und jenen heisst,

sie hätten einst einen Schützling aufgefressen '). Wir könnten

ebenso gut glauben, dass die Fazära mit Kameelen Unzucht zu treiben

pflegten Ham. 192 f„ die Sulaiin b. Asga‘ mit Ziegen Hassan 64, 5.

Freundnachbarliche Spottverse mögen auch sonst allerlei falsche

Erzählungen in Umlauf gebracht haben. So ist’s wohl mit der

Ableitung der Bal‘anbar von der berufenen Umm Chüriga, die auch

RSm. zu ernsthaft ansieht, und somit wohl überhaupt mit der

Zurückführung dieses Stammes auf die Bahra (S. 253; Kämil

264 f.) *). Analogien von ganz wilden Völkern mit sehr ursprüng-

lichen Sitten, hie und da vielleicht sogar mit seltsamer Verbildung,

dürfen wir daher auf die Araber zu Muhammed's Zeit wohl nicht

ohne Weiteres anwenden. Das scheint mir nun noch immer auch

vom Totemismus zu gelten. So nennt man bekanntlich die bei

primitiven Völkern ziemlich verbreitete Erscheinung , dass sich die

durch mütterliche Verwandtschaft zusammengehaltenen einzelnen Ge-

schlechter oder Stämme als Abkömmlinge eines Thiers oder eines

Gowäcbses (theilweise auch andrer Gegenstände) ansehn
,

das sie

göttlich verehren . nach dem sie sich nennen und dessen natürliche

Repräsentanten sie also als ihre Brüder betrachten •,
). RSm meint

nun
,

der Totemismus habe auch bei den Arabern in nicht all zu

lange vergangener Zeit geherrscht und noch viele Spuren hinter-

lassen. Er gründet seine Annahme besonders darauf, dass sich

ziemlich viele arabische Geschlechter und Stämme 4
) ,Söhne des und

1) Von einem Kinana-Stumm Hudh 161 f. Von don ‘Adal Hassim 14. 3 f.

*= Hudh. 180, 8f Von den Iludhail Hassan 101, 3 = Ibn His. 645 paen
In der letzteren Stolle Hesse sich das „AufTressen* 1 des Schutzgenossen meta-

phorisch auffassen = „ruinieren“, wie es sicher steht Ibn Athir 1. 418. 5. und
vielleicht ist ein« solche Redeweise überhaupt die Ursache aller solcher Ge-
schichten.

2) Die Satiren beschäftigton sich besonders gern mit dem wirklichen und
angeblichen Scundalosen von Vorfahren der angegriffnen Personen oder Stämme;
cs war daher wünschenswerth . dass der Dichter ev. einen Freund zur Seit©

hatte, der ihm die alten Familiengeschichten der Angegriffnen genau berichten

konnte. Diese Stellung nahm auf des Propheten Geheiss der ernsthafte Abü
Bokr bei Hassan ein, und wir sehen aus den ziemlich umfangreichen Resten
von dessen Gedichten

, in welcher Weise er von diesem „besten Kenner der
Genealogie der Qor&is“ bodiont wurde. Man begreift so, was es heisst, wenn
von einem andeni Manne erzählt wird, er habe die Genealogie der Qorais
ain allerbesten gekannt und sei wegen seiner Zunge gefürchtet gewesen Ibn
Dor. 87. 5.

3) S. Mc Lenn&n's Aufsatz in dor Fortnightly Roview 1869 Bd. 2 und 1870
Bd 1. Besonderen Werth scheint mir nur der Anfang dieser Abhandlung zu
haben; die umfangreichen Belöge zu don einzelnen „TotemV* zeigen doch stark

den nicht hinlänglich kritischen Dilettanten.

4) Ich bemerke, dass ich die Ausdrücke „Geschlecht' und „Stamm“ natür-

lich nicht scharf auseinander halte und gelegentlich der Kürze wegen „Stamm“
auch für „Geschlecht" setze, aber nicht umgekehrt.
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des Thieres* nannten. Das von ihm gesammelte Beweismaterial

macht gewiss auf die meisten Leser einen überwältigenden Eindruck.

Dieser braucht nicht dadurch gemindert zu werden, dass bei einigen

der von ihm angeführten Namen die Bedeutung als Bezeichnung

eines Thieres gar nicht feststeht *) ; denn dafür lässt sich seine

Liste wieder noch ansehnlich vermehren. Wir haben z. B. noch

Banii Kalba „Söhne der Hündin“ Ihn Dor. 198 cfr. Anm.
;

B.

lhu‘äla „S. d. Fuchses“ eb. 297, 12; B. Quraim b. Sdhila „S.

Hengstcheus Sohnes der Wiehernden“ bei den Hudhail; B. Gamal
„Kameelsöhne“ Ihn Dor. 246, 15 und Hamdäni 94, 24 ff. (= al

Uamalijün eb. Z. 17); Banul ‘ Usara „S. der hochträchtigen

Kameelstute“ ‘Antara 12 u. s. w.
;

al Abqur „die Rinder* Hamdäni

70, 1 und öfter u. s. w. Aber trotzdem ist die relative Häufig-

keit dieser Thiernamen als Stammbezeichnung lange nicht so gross,

als es nach RSm’s Darstellung scheinen könnte. Von den grossen

Stämmen heissen nur wenige nach Thieren und dass von zwei oder

mehren eng verbundenen Stämmen oder Geschlechtern oft das eine

einen Thiernamen führt, das andre einen völlig andersartigen, spricht

nicht dafür, dass hier die Nachwirkung des religiös-socialen Systems

des Totemismus zu finden sei.

Wir müssen nun aber unser Augenmerk darauf richten, dass

weitaus die meisten Stamm- und Gentilnamen , welche uns in der

ältern Litteratur begegnen, entweder auch als Individualnamen Vor-

kommen oder doch ganz wie solche aussehn und ohne Weiteres als

solche Vorkommen könnten. Diese Thatsache steht fest *)
;
ihre Er-

O f ,

1) So ist die Bedeutung „Wildkuh“ für J&gJ, wovon Gauh.
,

Ihn Dor.

und der Scholiast der HamäsA nichts wissen, recht unsicher trotz des im Tilg

t/

dafür angeführten Verses; die Bedeutung jLo; dagegen erklärt sich viel leichter

als auf die künstliche Weise, die RSm anwendet, durch die Gleichsetzung der

c -

Wurzel mit ISIS Lop» — heisst einfach „kraus“ (und kommt wie

b -

ziemlich oft als Personenname vor, wie lat. Crispus
,

deutsch Kruse
,

Krause, Kraus u. s.w); die Bezeichnung einer besonderen Schaafsorte als „Kraus-

haarig“ (im Allgemeinen ist das Schaaf in Arabien schliclitliaarig wie die Ziege

(Mittheilung von Euting]) ist erst abgeleitet. — bedeutet „Trippier“; soll

b-

das ein Thier sein
, so wäre cs eher der Hase (wie £-1/^0 Guidi’s Banat Su‘äd

195, 1; Mufadd. 5, 13; Ihn Dor. 66, 11 (ohne Beleg] ) als der

Igel, aber daun müsste es LC« ,1J sein. Einige andre Fälle unten.

2) Niemand wird z. B. meinen
,

dass A^jectiva, die specielle körperliche

Eigenschaften ausdrücken, als Namen ursprünglich etwas anderes als Individual-
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kliirung ist allerdings sehr schwierig. Viele Geschlechter stammten
gewiss wirklich von den Männern ab, deren Kinder sie sich nanuten.

Ich sehe wenigstens keine Schwierigkeit darin
,

dass Omaija
,

der

Ahn der Iianö Omaija
,

dass HäMm
,
Machzüm und andre Stamm-

väter qoraischitischer Geschlechter und dass Badr, der Vater der

uns näher bekannten Hamal b. Badr und Ijudhaif'a b. Badr, nach

dem die um 70 d. H. ziemlich zahlreichen Banü Badr bei den

Fazära heissen (Ham. 201), historische Personen sein sollen. Eine

solche Annahme ist aber unmöglich bei grösseren Stämmen. Es ist

z. B. undenkbar, dass der zahlreiche, vielgespaltene Stamm der Banü
Tamtm von einem Manne dieses Namens im eigentlichen Sinne ab-

stammte, schon weil der in so früher Zeit gelebt haben müsste,

dass von ihm keine Nachricht könnte erhalten sein. Man bedenke

dabei, dass sich die Volkszahl im Innern Arabiens jedenfalls nur

sehr langsam vennehrt, namentlich auf so ungastlichem Boden, wie

ihn grade dieser Stamm meist bewohnte ')• Manche dieser Stamm-

. cf.

namen sein können. Ich ineino Fälle wio „Söhne des Gross-

U - ml
nabligen“ ,

„S. dos mit vorstehenden Oberzähnon“

;

o - >

„S. Schwänchens" Ham. 269 v. A. 270, 1, 12. So yJ „S de»

$

Knirpsen“ Ihn Dor. 202, und so ziemlich alle Diminutiv-Namen. So ist

„Brüller, Heuler“, das als EinzeluAmo wie als Goschlecbtsname (mit »ehr

beliebt ist, eigentlich die Benennung eine» kleinen Kindes („Schreihals 4

) und

von Haus aus ebenso wenig Collectiv wie der Name des Stammeazweiges

jX} y*\ Mutanabbi (Dieterici) S. 544 v. 13; Abu Firfts (Beirät

1873) S. 26, 2. — Und so glaube ich auch nicht, dass die zahlreichen Ge*

schlochts- und Stammesnamen mit Abd, ‘Aus, Taim u. s. w ursprünglich etwas

anders als eine Person bezeichnen konnten. Es hätte ja gar nichts im Wege ge-

standen, daraus Plural« 1 zu bilden, wären'» ursprünglich Gesammtnamen gewesen.

— Sicher gehn ferner Namen wio Bann Dinar (in Medina Ihn His. 505 und in

Jemen Hamdnni 163) von einem Individuum aus, das allerfrühesten» im 1. Jahrh.

n. Chr. golebt haben kann, denn vorher konnte mau sich doch in Asien nicht De-
narius Jrjidoioe nonneu (Jrjpdpov Gen. Waddington 2510. Auch später ist

Dinar noch Personenname). Und die zahlreichen Stämmo mit specitiach mo-

hammedanischen Namen, die uns Maqrizt und die modernen Listen nennen, die

vXJ}, ^4-^ vM u A. m

müssen nach Männern verhältnissmässig später Zeit genannt sein.

1) Der verstorbene Huber, der für solche Beobachtungen besonders ge-

schickt zu sein schien , äusserte mir einmal , dass sich nach seiner Ansicht die

Volkszahl im Negd gar nicht vermehre; bei dem kärglichen Leben sei die

Sterblichkeit der Kinder sehr gross und die durchschnittliche Lebensdauer kurz

Natürlich braucht das nicht für die Bewohner etwas mehr gesegneter Striche

zu gelten. Schon in der syrischen Wüste sind die Lebensbedingnngeu
,
wie es

scheint, bedeutend günstiger als im grössten Tlioil des eigentlichen Arabieuv
Eine Ausnahmestellung nahmen ferner besonders die wohl situierten Qorais ein.
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uatnen mögen daher entstanden sein , dass ganze Stämme oder

Gruppen den Namen eines hervorragenden Führers oder des leiten-

den Geschlechts aunahmen und sich als dessen Söhne bezeichneten *).

Wir haben für einen solchen Vorgang wenigstens einige Analogien

aus neuerer Zeit Für die grossen ‘Aneze-StUmine Wuld ‘Ali und

Ruwala steht auch resp. Beixi Zmer
f ^-*\) und Beni Sa‘ldn,

nach den Häusern der Obersehöche
,

die zu Wetzstein’s Zeit waren

Muhammed b. Dülji b. Zmer und Fesal b. N$if b. Sa‘l<in (Wetz-

stein, Huuran 139 ff.). Euting erzählt mir, der überschnell der Beni

‘Afije heisse Muhammed b.
‘

Afije

,

und er meint, dass sich der

regierende Schfech immer .... ibn ‘Atije nenne und dass danach

der ganze Stamm heisse. Wenn im 4. Jahrhundert d. H. im Higäz

ein grosser Stamm der Abkömmlinge von ‘Ali's Bmder (ia‘far mit

einem andren der Abkömmlinge von ‘Ali’s Sohn Hasan zusammen
lebt und blutige Fehden führt ä

) ,
so ist das wohl nicht anders zu

erklären, als dass sich schon bestehende Beduinenstämme Häuptlinge

aus jenen vornehmen Familien genommen und sich danach benannt

hatten. So wird auch die heutige Bezeichnung des bei Weitem
grössten Theils der Tai als Samrnar von dem führenden Geschlecht

stammen, dessen Namen oder vielleicht gradezu dessen Stammvater
uns schon im 6. Jahrhundert begegnet Ainraalqais 20, 55 = Bekrt

821 ult.; 20, 57 — Bekri 822, 3 = Ibn Dor. 233, 1 1

3

) ;
vgl.

für spätere Zeit Jäqüt 1, 887, 11. Es wäre nun z. B. auch mög-
lich, dass die Benennung Banü ‘A mir i

’) für die wichtigste Gruppe
der Hawüzin, welche sich von den andern Hawäzin stark abhebt,

von einem Häuptlingsgeschlecht hergenommen wäre. Hamit stände

gar nicht in Widerspruch, dass die Banü ‘Amir eigentlich zu den

Tamirn gehören sollen (RSm 111); diese Fremden hätten dann die

Führung der Kiläb u. s. w. übernommen ä
). Ich äussere dies natür-

1) Eine Parallele bieten uns gewisse Berber-Stämme, welche ihre Namen
nach ihren Heiligen iimgeändert haben; so nennen sich die Mech&Uf nach
Sidi Machlfif, dessen Kubba noch vorhanden ist, die Dudwida nach Sfdi

Ddüdy die üldd iAntar nach dem h. *Antar
y
und so haben die Beni Me-

juiser oder Aith Meudsir ihren Namen wahrscheinlich von einem Heiligen

Namens Manxür^ s. Basset, Notes de lexiengraphie herbere pg. 5. — So führen

zu Istachri s Zeit die kurdischen Stämme der Persis, die doch gowiss noch
nicht lange zum Islam übergegangen waren, zum Tkeil islamische Namen wie

al Iehäqija
,

al MuttaUhija
f
Stamm dos Muhammed b. Bi#r

,
Stamm des

Muhammed b. Inhaq
,

deutlich nach Häuptlingen; freilich hier nicht als

„Söhne“.

2) Jaqübi's Geographio 99; Istachri 22 (etwas kürzer Ibn Hauqal 28j.

Die Ga‘afira treten noch später ziemlich hervor, namentlich die nach Aegypten
ausgewanderten; s. Maqrizi’s Schrift über die Arnberstämme in Aegypten.

3) Die beiden Verse fehlen in Slane’s Ausgabe und in der von Cairo

1282 d. H.

4) In Prosa, so viel ich sehe, nie ohne Banü.

5) Einen geschlossnen Adel im strengen Sinne des Wortes hat es aber

bei den Arabern, von denen wir hier reden, nicht gegeben.
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lieh nur als eine ganz uumaassgebliche Vermuthung. Möchten doch

einsichtige Reisende einmal an Ort und Stelle zu erforschen suchen,

wie die heutigen Beduinenstämme und ihre Namen entstanden sind

und wie sich jetzige Beduinen die Genealogien ihrer Geschlechter

und Stämme vorstellen: dann könnten wir wahrscheinlich auch über

diese Dinge in älteren Zeiten besser urtheilen. Wie sich aber

die Sache auch verhalten mag, die oben angeführte Thatsache steht

fest. Nun erscheint wirklich der grösste Theil jener Thiemamen,
nach denen Stämme bezeichnet werden ,

auch als Individualnamen.

Es giebt z. B. Bann Thafluba .Fuchs-Söhne“, aber auch zahlreiche

Personen heissen Tha‘laba .Fuchs“ u. s. w. Es ist doch wohl
auch sehr natürlich, dass die im Freien lebenden Beduinen ihre neu-

gebomen Kinder gern nach den Thieren des Feldes benennen! Dazu
wählten sie nicht bloss die starken und edlen

,
sondern das Kind

wurde auch wohl nach allerlei hässlichem Gethier .Mistkäfer“ (Gu‘al}
Gu‘ait), .Zecke“ (llorqüp '), Haluma, (Jurdd) u. s. w. genannt, theils

einfach in unzarter Vergleichung des kleinen unschönen Kerls mit

jenen Insecten
,

theils wohl auch, um auszudrücken
,
dass er seinen

Feinden recht unangenehm werden möge, wie schon die alten Phi-

lologen bemerkt haben, dass in diesem Sinne die beliebten Benennungen
nach bittern und dornigen Pflanzen stattfanden *). Schon das älteste

Document, das uns arabische Namen aufzählt, die von Miller edirte

ägyptische Liste aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. 3
), hat einen Aaaäog

= Asud .Löwe“
;

ein solcher erscheint etliche Jahrhunderte später

wieder Waddington 2065 ;
gegen und nach Muhammed's Zeit heissen

so manche Leute. Ebenso ist das urseinitische Löwenwort LattJi ‘)

1) So zwei ,»Gefährten“ Muhainincds; s. Ihn Ungar.

2) Ihn Dor. 4 ult Ich könnte reichlich 100 Personennamen von Pflanzen

anfiihren; etwa ebenso viele von Thieren. — In jenem Sinne sind auch die

Namen nach Steinen aufzufassen. Der so Genannte soll hart wie ein Fels oder

O « - G - «Ci - ««
Kiesel sein

« ^ie Feinde wie ein Stein zum

O > «6
Aufklopfen der Korne (j-p ,

behandeln. Kin Theil der eben

aufgeführten Namen kommt auch als Geschlechtsbeneunung vor. Kin moderner

o «

Heduinennamc, sagt mir Euting, ist ^ „Feuerstein“.

3) Rev. arch 1870 Fövr.

4) Es wäre gar nicht unmöglich , dass Afttul schon als Personen-

name verwandt ward, als es noch gar nicht speciell „Löwe“ hiess. sondern

noch seine Adjectivbedeutung hatte „darauf los stürzend" (cfr
f

„hetzen“ Amrlq. 31, 9; HCN u. A. m.), welche sich dann wie so manches ähn-

o* gC

liehe Kpitheton auf den Löwen fixiert hat. — Dust auch „Löwe“

heisse, ist nicht zu erweisen.
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ein beliebter Personenname. Und so findet sieh in neuerer Zeit

das jetzt ausschliesslich den Löwen bezeichnende Sab‘ (früher „wildes

Thier* überhaupt) als Name von Beduinen. Auch sonst kommen
heutzutage Thierwörter,- die den Alten nicht bekannt waren, als

Personennamen vor, zum Zeichen, dass diese Art der Benennung noch

immer lebendig ist 1
). Nun frage ich, ob unter diesen Umstünden

die Benennung mancher arabischer Stämme und Geschlechter nach

Thieren irgend etwas für Totemismus beweist. Wie bei den sonstigeu

Stammnameu können auch hier die Individualnamen sehr wohl das

Ursprüngliche sein: die verschiedenen Banü Asad und Banü Laith

brauchen nicht auf eine Urzeit zurückzugehn, da man einen Löwen
als wirklichen göttlichen Stammvater und die irdischen Löwen als

Brüder ansah, sondern mögen nach Männern heissen, die von ihren

Eltern den Namen „Löwe* bekommen hatten. Auf keinen Fall darf

man es doch wohl wagen
,

in dem Namen eines heutigen ‘Aneze-

Stamms, der sich gradezu „die Löwen“ (nicht „Löwensöhne“) nennt,

aber mit den modernen Ausdruck astiibtV, Totemismus zu sehn!

Und auch das beweist nichts, dass sich in einigen wenigen Fällen

Namen verschieduer oder ähnlicher Thierarten bei eng zusammen-
gehörigen Geschlechtern neben einander finden, wie bei den „Wilden

Thieren“ al Anbu1 unter den Kelb, den „Eidechsen“, der Zusammen-
fassung von 3 oder 4 nach Eidechsen genannten (Dabb

,
Hisl,

Husail) *), bei den oben erwähnten Band Qoraim b. Sältila „Söhne

Hengstchens Sohnes der Wiehernden“ 3
) u. A. m. Denn grade solche

1) Benennung nach Thieren findet sich natürlich bei den verschiedensten

Volker. Unter den deutschen Familiennamen, die frühestens in’s 13. Jahrh.

reichen, meistens später sind, habeu wir die verschiedensten Thiergattuugen
vom ,.Bär“ (ndd. ,,Baar“) bis zur „Mücke“ und „Ameis", vom „Ochs" („Kuh"
..Kalb“) bis tum „Krebs" und „Wurm". I)a finden wir auch allerlei Vögel

„Adler" und „Lerche“, „Falk" und „Nachtigall" und selbst Fische wie „Hecht",

„Zander", „Häring “, „Stockvis“, welche in der Nomenclatur des fischlosen Inner-

Arabiens keine Rolle spielen konnten
,

vielleicht aber doch bei den uns wenig

bekannten Ichthyophagen der arabischen Küsten.

2) Nicht ganz übereinstimmend Muhammed b. Habib 34 = Ihn Qot 43;

Ihn ‘Abdalbarr anNamari’s Inbäh (Strassburger Handschrift) und Ham. Scholion

zu 171 v. 2. Ganz so fasst ein Dichter 3 verwandte Stämme mit Steinnamen

»Sachr
, Uantlal und Garwal (letzterer Name fehlt an der entsprechenden

Stelle auf Wüstenfeld's Tafel K) zusammen unter dem Namen al *Aßtgar „die

Steine" Abü *Al i al Fftrisi tdäh (Strassb. Hdschr. fol. 08 a). — Uübrigens

kommen all diese Eidechsennamen auch bei historischen Personen vor. So am-

harisch Gubäna „Eidechse“ als Mannsname Wrights äthiop. Katalog 195 a

Dabba „Eidechse" ist noch Eigenname eines KameeLs, ad JDubaib „Eidechs-

lein“ Pferdename (Ihn Dor. 117, 11; Mas. 2, 217, 1, 6). So giebt es noch allerlei

Pferde-, Karneol- und Hundenamen von anderen Thieren; die Phantasie war
oben auf diesem Gebiet auch später noch schöpferisch, und wir brauchen nicht

gleich an die dumpfeste Befangenheit der Urzeiten zu denken. Ist es etwa
auch eine Spur von Totemismus, weun es heisst: „die NN haben ihre Panther-

felle angelegt4
* Ihn His. 741, 3 oder „sind verpanthert" tanainmarü für „sind

wild, zornig geworden wie Panther"?

3) Man sieht also, es giebt doch auch „Pferdestämme" (gegen RSm 208 f.);

deren Namen können aber nicht wohl in die Totem-Zeit hinaufreichen , da das

Bd. XL. 11
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Vereinigung von Thiernamen kommt auch in historischen Familien

vor. Ein Dichter heisst z. B. Qurdd b. Hanas „Zecke Sohn von

Schlange“ Ham. 626, 19; ein Oundub „Grille“ hat zum Sohn Dharr
„Ameise“ (der bekannte Abu Dharr al Ghifärf). Uud schon in meiner

Besprechung von Wilken’s Schrift habe ich die von Jones vorgeführte

Familie erwähnt, welche „eine ganz anständige Thierbude* darstellt,

da darin Löwe, Eber ’), Hyäne, Wolf und Katze sind.

Die Fälle , in welchen sich ganze Stämme gradezu als Thiere

im Pluralis benennen, könnten eher als Zeichen von Totemismus

betrachtet werden. Nun sind aber diese Fälle, wenn man auf den

Grund sieht, sehr wenig zahlreich und zum Theil von sehr zweifel-

hafter Bedeutung. Von keinem Belang ist es nämlich , wenn ein

Stamm statt des üblichen „Banü NN“ gelegentlich mit Weglassung

deä Banü „die NN“ genannt wird
,
während das ein einzelnes Mit-

glied bezeichnende Gentilicium doch stets vom Singular gebildet

wird. Man darf sagen für iLjj— y-i-i Hudh. 106, 1

;

.lous-M für yXi Ham. 705, v. 2; für

Ihn Doraid, Malaiin 5, 2 f.
ä
) ;

für _ .1 - i,t yj (die Familie

3 b -

des berühmten Muhallab b. abisSufrü);
,

für yy

Zuhair 6 ,
2 3

) u. s. w.
,

ja sogar- yia für xJL?Lo yj
- . (• * >

Hudli., aber der Einzelne ist nicht etwa ein ,*ij

'i . S o t „ o .

sondern ein i u. s. w. ;
der Pluralausdruck ist

Pferd erst verhültnissmäs»ig spät nach Arabien gekommen zu sein scheint. So

noch heute ein ziemlich grosser Stamm j*JÜI ül jt (wenn die Form richtig

ist) „Abkömmlinge des Hongst-Vators“ ZDMG. 17, 217. Ein andrer Hengst-

narnu al Faltl als Personenname Ham. 292, 5.

c

1) Chanzir , wie y-jj
*- P* schon Ihn Dor. 292, 13 vorkommt. Sehr

merkwürdig ist, dass bei den das Schwein so sehr verabscheuenden Juden

"V*Tn „Schwein“ als Personenname begegnet Neh. 10, 21 und, wahrscheinlich

davon verschieden. "PTn „Schweine-Sölme“ als Karne einer Priesterfamilie

l Chron. 24, 15. Letztere ist gewiss dieselbe Familie Tin *23, von der

uns mehrere Mitglieder auf dor Rev. arch. 18G4 pl. 7 veröffentlichten Grab-

schrift (etwa aus dem 1. Jahrh. v. Chr.) genannt worden. Die Punctation

T'Tn soll den Anstoss vermeiden, welchon ""TH böte.
• . • *i

2) Z. 3 ist wohl
^ CT*

2U ^6S0n

3) Solche Plurale als Stammbezeichnungen sind heut zu Tage sehr üblich

geworden Die durchgängige Anwendung dos Artikels weist daraufhin, dass

dies eine jüngere Bildung ist.
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noch eine ganz neue, willkürliche Bildung. So ist es nun zu be-

-oE

urtheileD
, wenn für uo „S. der gefleckten (Schlange)“ steht

» G ~

und für Osjsj ,S. des Kalbes* ‘) : der Einzelne

• *
m **gE • -g # ^

_

ist da ein
c+'J'

un<^ .
Aiarqam und Fnrqad kommen

übrigens auch mehrfach als Personennamen vor 2
). Im Plural üb-

licher war wohl jUkPiJüf statt denn das gebräuchliche

Gentilicium scheint hier schon das vom Plural gebildete

zu sein Kämil 638, 1 f. ;
Ihn Dor. 292 f.

s
); aber dies Wort hat

wahrscheinlich die ganz unbestimmte Bedeutung „Catuli“ von ver-

schiedenen Thieren, wenn es nicht einfach „dick“ heisst. Wir haben

nun aber von wirklichen Pluralen zunächst folgende Fälle: BanH
Anmär „tilii Pantherarum“

; Banü Kildb „filii Canum“; die Gens
Banu IKbäb „tilii Lacertarum“ Näbigha 12, 4 (Wüstenfeld H. 18)

und die oben genannten ad Dibäb „Lacertae“; Bann Gih<ls „tilii

Asellorum“ Ibn Dor. 174, 2. Von diesen kommen nun, so seltsam

das aussieht. Anmär und Kildb auch als Namen einzelner histo-

rischer Personen vor 4
); es könnten möglicherweise somit auch jene

Stammnamen nach Individuen heissen. Immerhin liegt es näher,

anzunehmen
, dass diese Namen schon ursprünglich collectiv waren

und das „Filii“ erst später nach Analogie hinzugefügt wurde. Von

1) Alqpi&d = Banu Qahcl zähle ich nicht auf, denn Qahd heisst nur

„rufus" und steht von verschiednen Thieren (N&bigha 14, 10; Labid, Muall 38),

nicht etwa bloss vou Schafen. Es ist übrigens auch Manucsnaine Ibn. Dor
267, 10.

2> Wenn arqam in dem Namen wirklich diese Schlangenart bezeichnet,

was nicht völlig sicher ist, so kann die Wahl dieses Namens nicht wohl in dio

Totein-Zcit hinaufreichcn
, da oino solche Benennung de» Thieres verhältniss-

mässig non sein muss. w OJ

3) Die ausdrückliche Vorschrift Einiger, dass mau sagen solle,

Ibn Dor. 1. c.; Ibn C^ot 53, 3 v. u.; Gauhuri spricht grade dafür, dass das

Gegentheil statt fand.

4) Siehe RSm 254 f. Der blosse Schreibfehler in der Prosa von Hudh.
83 wird richtig gestellt durch die Parallelstelle 40; die Worte wahädha zabri

heissen einfach „das ist mein Name“ nicht „my war -cry“; eine ümm Anmär
Ibn His. 563, 2 v. u. Ein Kildb fallt beim Ohod Ibn His. 610, 14; einen

andern haben wir um 65 d. H. Ahlwardts Bolüdhori 128 f.; u. s. w. RSm
selbst führt a. a. O. den Individualnamen jSlftti* „wilde Thiere“ (vgl. Hudh.

165, 2) und das moderne Dhidb „Wölfe" an. — Andrer Art sind die durch

Verkürzung entstandenen modernen aus „(deumi

colentes“ aus „decus (deura) colentium“, abessinisch Hairäridt ..Apostoli“ Basset.

Etudes 25 paen. — j. as 1881, 1, 339 paen. aus iralda II. „tilius Apostolorum“

;

wieder anderer Art die Ahstructpluralo jüdisch Ilaijhn ..Leben“, neuarab. Bu-
rakät „Segen".

11
*
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Clanen in Jemen, die nicht ohne Weiteres mit den andern arabischen

auf eine Linie gestellt werden dürfen
,

haben wir al Abqür „die

Rinder“ llamdani 70, 1 und öfter nach einer grade bei Clannamen

dort zu Lande sehr üblichen sabiiisch-äthiopischen Pluralbildung

lafül) ;
ferner die unten zu besprechenden ‘Aqärib „Skorpionen*.

— In den ßanii Äklub eine Pluralform zu sehn
,

hat seine Be-

denken '). Die oben genannten Namen werden so ziemlich alle sein,

die arabische Stämme mit einem Plural von Thieren bezeichnen *).

Man sieht, es sind reichlich wenige in Anbetracht der vielen Hunderte

von bekannten Geschlechtsnamen. Da nun noch in ueuerer Zeit

solche Thierstammnamen entstanden sind — ausser den schon ge-

nannten a.sStbd‘ giebt es bei den ‘Aneze einen Stamm astiuqur

„die Falken“ — so zwingt uns Nichts, jene alten Namen aus der

Totem-Zeit abzuleiten. Es ist doch nichts Wunderbares, wenn sich die

Zweige kriegerischer und pralilsüchtiger Nomaden als Raubthiere

benennen! Neuere Stammnamen dieser Art sind übrigens noch

jjüaJS ZDMG. 17, 223 (wohl in juo zu verbessern) „Geschlecht

des Falken“, eb. 224 „Geschlecht des Geiers“ (als Personen-

name Ibn Dor. 219, 18 und sonst) und mit einem ganz m o-

1) Der Umstand, dass Diptoton zu sein scheint, s. den Vers Ibn

Athir 1, 475, 16 und die Punctatiou Ibn Dor. 13, 17, sowie dass "Q32N
» bS

als Personenname vorkommt Euting's Nabat 6, deutet darauf, dass hior Jue!

> „C*I

eine dialectische Nebenform von J^st ist, die in 'Aß%ouos Waiddington 2286.

2518 zu Tage liegt und hier um so weniger aufzufallen braucht, weil der letzte

> ~ G c

Consonant ein Labial ist (so wird auch wohl eine Nebenform von

sein. — Ich sehe nachträglich, dass schon Blau ZDMG. 15, 445 diese Formen so

auffasst). Die Bedeutung wäre dann dieselbe wie von dem heros eponymus

eines Geschlechts im A. T. ,
der nicht, wie RSm will, „Hund“ bedeuten kann.

O
sondern nur wie das genau entsprechende 1 Sam 25, 3 und

*
«*

„hundswüthig“
,

„toll“. Hätten dio jüdischen Gelehrten etwa bloss die Aus-

sprache „Hund“ vermeiden wollen, so hätten sie gewiss nicht eine gewählt,

die ebenfalls eine sehr anstössige Bedeutung ergab
;
diese Form war also wohl

alt überliefert.

2) Hawäztn lasse ich weg, bis ich einen guten Belog dafür habe, dass

hauzan eine bestimmte Vogelart bezeichnet (Ibn Dor. 177, 5; Jnqüt 4, 996, 1;
Damiri). Es könnte eine ursprünglich geographische Bezeichnung sein : „Leute
vom Gau Hauzan

"

(llaindäni 105. 217, 7 und im Iklil; vgl. jetzt Glaser in

Petermaun's Mittheilungen 1886, 2, 36 b und dessen Karte). Von dort mögen
die vorschiednen Stämme des Namens Hawäzin ln sehr ulter Zeit ausgegaugeu
sein. — Stamm nainen nach Localitäten hat es vermuthlich ziemlich viele ge-

geben; ich könnte eine Anzahl leidlich sichre aufluhren.
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dernen Wort« ob. 224 .Geschlecht des Schakals“. Der

Stamm as S'r/idn Wetzstein, Haurän 34 u. s. w. hat vielleicht seinen

Namen vom Wädi SirhAn und heisst dann nicht schlechthin „Wolf“.

Gegen die Verwerthung dieser Fälle für den Totemismus
spricht ganz besonders, dass das einzelne Mitglied eines arabischen

nach Thieren benannten Stammes durchaus nicht als ein solches

Thier bezeichnet werden darf. Ein Mann von den Dibdb „Eidechsen“

oder Band Kiliib „fiilii Canum“ ist kein Dabba „Eidechse“ oder

„ Knlb“ „Hund“, sondern ein IHbiibi, Kilitbi. Durchaus falsch ist es,

0 ~> « >0.1
aus der Angabe des K&mil 622 ult., dass für . t i auch ^
stehn könne, zu schliessen, der einzelne Numairier dürfe wirklich

.

- 1 i „Pantherchen“ heissen. Das wäre, als wollte man ein Mitglied

des Stammes der = sys-liJl yii Ihn Dor. 220, 1 ein

- O - >

nennen, der i-.il N. -o.lt ein der olJc^s, Näbigha 11, 10

_ # -

ein ä ,
u. s. w. oder einen von den heutigen ein

statt _>ui
,

u. s. w. Ist doch selbst

bfi

von der Neubildung \ das Einzelwort nicht der einfache Sin-

- t»E
_

f i

gular
,

sondern
.

Uebrigens ist auch jenes

sicher nur so auizufassen
,

dass es in einer einzelnen Dichterstelle

. . .
" ,

als rein lautliche Zusammenziehung aus .

;
„

,

vorkam oder eher

im Casus obliquus aus . -»-'.I
;
für diesen Lautvorgang

könnte ich mehr Beispiele anführen 2
).

1) S Bel&dhori 395, 5, 12 f. Für dio Vocalisation vgl Ihn Dor. 124, 8 lind

Lubb allubäb.

2) Einige schon in meiner Ausgabe dos ‘Urwa b. al Ward 8. 83. —
> - o £

Die As‘ariten heissen zuweilen (ich denko aber, auch

uur iin Casus ob!,
;

so Jfiqüt 4, 855, 8). Hamd&ni sagt durchwog

) . bS
ausuahmswoiso 53 ult. Aber ein Einzelner heisst immer uur

« < b£
. Ich vermutho, os ist eigentlich ein Localnamo (so ist „der

Bewachsnc“ ein bekannter Berg im Gebiet dor Guhaina; daneben liegt

o b .

„der Kahle“ So ...I.JU& Hudh. 250, 46: .. J in Assyrien, s. die Er*

Klärung lbn Faqih 131 ult., und
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Besondere Beziehungen irgend eines der nach Thieren genannten

Stämme zu den Namensthieren, die beim Totemismus zu erwarten

wären, sind nicht nachzuweisen. Wenn da erzählt wird, dass ein

Beduinenstamm todte Gazellen, die er finde, sorgfältig begrabe und
beklage (Sprenger, Post- und Reiser. 151), so heisst dieser Stamm
doch gar nicht (ler der Gazellen, sondern Banu lHärith »Söhne des

Härith“ (sehr gewöhnlicher Personenname) oder ‘Aqärib .Skorpionen“.

Dazu kommt, dass die Stämme des südlichst-n Küstenlandes, zu

welchen diese gehören
,
von den Arabern

, mit denen wir uns zu-

nächst beschäftigen
,

stark verschieden sind und africaniscben Ein-

flüssen ausgesetzt waren, und endlich, dass die Geschichte vermuth-

lich gar nicht wahr ist und etwa auf das Gerede der Leute in den

Hafenplätzen über die wilden Eingebornen zurückgeht.

Auch darin kann ich RSm nicht folgen, dass in den Namen
der Stämme manche Totem- Götter vorkHmen '). Dass Namen wie

.Knecht, Gabe, Beglückung u. s. w. des und des Gottes* zunächst

Individualnamen, also Stammbezeichnungen wie .Söhne des Knechts

der Manät* .Söhne von Gabe der Allüt“ u. s. w.-genau so zu betrachten

sind wie die sonstigen .Söhne des und des (Manne s)*, leuchtet ein.

Fälle, in denen ein Stamm »Söhne des und des (Gottesi* heisst,

sind aber gar nicht zahlreich. Zunächst kommen nur zwei sonst

leidlich hervorragende Götter so vor. Unter den Ahnen eines Kelb-

Stammes erscheint der in Mekka hoch verehrte Gott Hubal (s.

unten) und in Udd b. Tftbicha, einem durchaus mythischen, auf

einer der oberen Sprossen der Stammtafel stehenden Wesen (Wüsten-

feld J. 7) ist mit RSm der Gott zu sehn, der sonst Wudd oder

Wadd heisst. Aus den Namen ‘Abd Ghanm und dem Verse

Ibn His. 145, 9 (allerdings späte Fabrikware!) kann man sehliessen,

dass Ghanm
,

ein mehrfach vorkommender Stamm- und Personen-

name
,
eigentlich einen Gott bezeichnete

;
ebenso aus ‘AM Nuhtn

,

dass der Stamm Nuhm nach einem Gotte hiess; sicher sind aber

diese Schlüsse nicht, denn Gott und Mensch konnten sehr wohl

unabhängig von einander denselben Namen führen. So war es doch

wahrscheinlich mit ‘Auf .(Raub-)Vogel* und .Augurium“, das als

Personen- und Stammname vorkommt, in ‘Abd ‘Auf Gottesname

ist. Und so vermuthe ich, dass auch (Jais, sehr häutig als Per-

sonen- und mehrfach als Stammnamen vorkommend, z. B. in Bann

1) I)a auch dio Gestirne zuweilen als Totem angesehen werden, so bo-

merko ich, dass folgendo OostirnWörter sowohl als Stamm- oder ClcschlfK'hts-

wio als Personennamen Vorkommen: Hiläl „Neumond“, Bndr ..Vollmoud“,

Qwnair „Möndchen“, Zuhrn ..Venus“. Oh die Banü Sam* ..Sonnensöhno“

Ibn Dor. 300, 8, 13 wirklich von einem Manne dieses Namens stammen, kann
ich natürlich nicht sagen; alQamar „dor Mond“ wird von llamdfcni öl f als

Name eines Stammes ganz im Süden bei Mahra genannt; ath Thuraijd „die

Pleiaden“ ist ein Weibernamo; Sumais ..Sönnchcn“ Ibn Dor. 156 ult ist sicher

Personenname Man sieht, auch hier ist keine Nöthiguog zu totomistische»

Annahmen
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Qais bei den Bekr b. Wüil und in Qais (b.) ‘Ailiiu als Name einer

sehr grossen Stammesgruppe, nicht nothweudig ein Gottesname ist,

wie doch sicher in ‘Abd alQais (Personen- ') und Stammname),
Amra alQais

, in der, gleichfalls mit dem (hier postpositiven)

Artikel versehenen aramäischen Umformung rra'p , «wp der In-

schriften von Higr, sowie in dem seltneren ‘Abd Qais Ihn Dor.

138, 14; Dhakwän b. ‘Abd Qais (Gefährte Muhammed’s) ohne

Artikel. Ist doch jener Name wahrscheinlich identisch mit O'p,

dem Vater des Saul
,

den wir doch gewiss als historische Person

ansehn müssen *). — Und wenn das auch alles blosse Götternamen

wären, in Ermanglung jeder sonstigen Totem-Spur in diesen Fällen

lässt, sich nichts von alle dem für den Totemismus verwerthen.

Ich will nun durchaus nicht die Möglichkeit leugnen, dass

einst auch die Araber ihre Totems gehabt haben könnten; ich bezweifle

uur, dass sich aus solchen Namen und aus einzelnen abergläubischen

Bräuchen und Meinungen, wie sie sich bei einem noch nicht durch

und durch gebildeten Volke immer leicht von Neuem erzeugen,

dieser Totemismus zu beweisen ist, und zwar für Zeiten, die in die

historischen hineinragen 3
). Eher könnte man vielleicht zugeben, dass

in den Namen der mythischen Mütter israelitischer Stämme Rahel

,Schaf“ und Lea vielleicht 4
) ,Wildkuh* Spuren von Totemismus

stecken; doch bedürfte dies näherer Beweise. Namentlich müsste man
ergründen

,
was denn die beiden andern Mütter Zilpa und Bilha

bedeuten 5
). Sicher unmöglich ist RSm’s Erklärung von mn

(Abraham’s Vater) als „Steinbock“. J^AL an der angezognen Stelle

1 ) Ham. 352, 3 v u.

2) Auf einige zweifelhafte Personen des Namens wollen wir keinen Werth
logen. Die beständige Plenarschreibung deutet darauf, dass der Name auch

hebräisch mit Diphthong gesprochen wurde.

3) RSm ist viel zu sehr geneigt, überall Totem-Spuren zu linden. In Hau’ab

einer Station auf dem Wego von B&sra nach Mekka, bellten Hunde die ‘Äisa auf

ihrem verhängnisvollen Zuge gegen ‘Ali an; das böse Omen setzte sio, der es

schon so schlecht zu Sinne sein mochte, in Angst, und sie tingierte oder bildete

sich ein, der Prophet habe ihr das vorhergesagt, und wollte deshalb umkehren.
Das bedarf doch eben so wenig einer tiefsinnigen Erklärung von religiösen

Bräuchen der Hunde-Stämmo u. dgl., wie diss ein Dichtor einmal den Lärm
der Wasscrschöpfer (mawdtih

)

von Hauab zu einem Vorgloichungspunct

nimmt: eben in dem Wasserreich thum lag ja die Wichtigkeit dieser Station,

vgl. den andern Vers, den Bekri s. v. anführt w
4) Da ich selbst meines Wissens die Erklärung von IlNb aus ^5^ (üj)

zuerst vorgeschlagen habe, so habe ich ein besonderes Recht, dies vielleicht

zu betonen. Die Differenz dos Vocals ist «bei einem solchen Concretum) immer-

hin zu bedenken. — Wellhausens Deutung von au* empfiehlt sich

auch dadurch, dass von den Söhnen, Enkeln und Urenkeln Levis, welche

die einzeluen Levitengeschlochter repräsentieren, boinahe die Hälfte aus Gen-

tilicien auf t besteht, darunter *'125^3, das Gentiliciuin von JHZT3 Moses. Aber

sicher ist mir die Abloitung von aus HN3 doch noch nicht ganz

5) Hängt Letztere mit dem Horiter-Stamm Bilhdn Gen. 36, 27 zusammen V
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HoH'manu, Märtyrer 18 ist ein Schreibversehen, das am Rand schon

in das richtige dreisilbige verbessert ist
;

s. Efr. 3, 652 F

;

653 A. Und da nun schon Hoffmann darauf hingewiesen hat,

- u - u e
dass das syrische Wort von y mH kommt und

Gawältqf 39 ult.; J&qüt 2, 31, 1; Damiri 1, 24), so könnte auch

die Punctation rpp nicht helfen, denn im Hebräischen fällt radicales

N nicht so leicht aus.

Auch mit den Thier-Stammnamen bei den Bewohnern des ScYr-

Gebirges Gen. 36 ist es nicht so bestellt, wie RSm meint. Nur

zwei dieser Namen kommen sonst im Hebräischen als Thiernamen vor

rrs „Weihe“ (oder ein ähnlicher Vogel) und jvsj'n etwa eine

Gemsen- oder Antilopenart 1

). yiras kann reckt wohl dem, übrigens

O

höchst seltnen,
^ ,r „männliche Hyäne“ entsprechen, doch ist das

r

durchaus nicht sicher. Dass p« dem syrischen an. kty.
Jjj/

wahr-

scheinlich „Steinbock“, entspräche, ist schon deshalb unwahrschein-

lich, weil an in diesem Namen gewiss ebenso zur Endung gehört

wie in den daneben stehnden. Wenn auch n:? (dann etwa rt:r

zu lesen) = XJic wäre
,

so wäre das doch bloss „Schaar“. Denn

„Schaar“, „Thierschaar“ ist die Bedeutung des ziemlich häufigen

Wortes. Der Plural . -e bezeichnet Ross- oder Reiterschaaren
l >-

Zuhair 19, 5. Meist steht es von den Haufen wilder Esel oder der

Eselinnen im Gegensatz zum Eselhengst ,
der sie führt ' zuweilen

auch von zahmen Eseln Hassan 103, 7. Die Bedeutung „Eselin“

(Qümüs) beruht, wie es scheint, nur auf einem falschen Rückschluss
6

aus dem Plural olilc „(Eselinnen-) Schaaren* oder auf einem andern

Missverständnis. 33i» durch zu erklären, verbieten die Laut-

I •

gesetze. Endlich ist die Identificierung von Bi?' mit zwar

einleuchtend, aber nicht einmal das ist wahrscheinlich, dass jenes so

wie dieses Gottesname ist, geschweige dass es die übrigens auch für

den arabischen Gott sehr schlocht bezeugte Löwengestalt repräsentierte.

Bi?“ bedeutet wahrscheinlich „er hilft“ oder lieber „er kommt zu

Hülfe* 2
). Das ist zwar ein passender Gottesname

,
aber wenn eine

11 Hont. 14, 5. Aber an. Xey.l

2» So wohl auch lUJlT »Tool 4, 11 „kommt herbei“. Zu dorWnrzel gehört

vielleicht auch der Name dos Sternbildes 123’'*
, der etwa 12P3J au sprechen

sein wird, nach dem ayr. j LCUA. (bei den Aoltern zweisilbig), talm. StP"**

Herueh. 58b ganz unten; natürlich ist, auch wenn diese Etymologie richtig sein

sollte, doch nicht zu erkennen
, in welchem Sinn das Sternbild (wahrscheinlich

die PleUden) so benannt worden ist.
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Person so heisst, wie schon Isyovd'o auf Millers Document und der

Jäqüt 4, 1023, 23, dann ist das nicht der Gott, sondern

höchstens ist irgend welcher Gottesname zu supplieren „der Gott NN
hilft“ wie in *r: für irr:n: und zahlreichen ähnlichen Fullen. —
So ist das Ergehniss, dass auf dem Gebirge SeYr zwei oder drei

Geschlechter lebten, die sich von Ahnen mit Thieruamen ableiteten,

neben andern, die andersartige Namen hatten: also ungefähr wie

bei den Arabern der historischen Zeit.

Von den arabischen Stummen leiteten sich einige nicht von

Münnern, sondern von Frauen ab; schwerlich ist von diesen eine

einzige historisch *). Den bedeutendsten Einzelstamm der Art bilden

die „Söhne der Taghlib, der Tochter W&Yl’s* s
) ;

unter den grossen

Stammgruppen haben wir so „die Söhne der Chindif“. Ich bin

noch immer der Ansicht, dass namentlich ein so deutlicher verbaler

Namen wie Taghlilt „sie siegt“ ursprünglich ein Collectivausdruck

ist, der den ganzen Stamm als den Siegreichen bezeichnet. Die

Auffassung einer Menge von lebenden Wesen als eines Femininums

ist gewiss altsemitisch. Auch im Syrischen sind jvßü „Heerde“,

J°i\ „Kleinvieh“, „Raubvögel“ und entsprechend die Fremdwörter

„(Pferde-) Heerde* und „Schaar“ weiblich ; im Arabischen

herrscht diese Auffassung aber vollkommen. Da werden ja auch

die Stammes- und Geschlechtsnamen mit oder ohne Banü weiblich

construiert 3
). Man sagt qdlat Tamimun oder /ja lat banü Tarnt-

imin
,
und auch wenn der Name eines bekannten Mannes schlecht-

weg für seine Abkömmlinge steht, wird er als Femininum con-

struiert; so heisst es adhat Zuhairun von der Familie des bekannten

Qais b. Zuhair Ham. 224 ult. Aber Namen wie Tarnim ,
Qu-

rais u. s. w. werden an sich trotzdem immer als Mannesnamen
augeselm

;
das zeigt sieb daran, dass sie Triptota bleiben 4

), während

1) Dagegen kann z. B. wonach da» Geschlecht der B. Kaqas

heisst Ihn Dor. 210 ult eine wirklicbo Frau sein. Schade ist, dass nur aus-

nahmsweise bei Kamen weiblicher Form feststeht, dass sie wirklich ein Weib

bezeichnen wie hier bei . dHS Manusnamc nicht denkbar wäre.

2) Zu den schon bekannten könnte ich jetzt noch einige weitere Be-

lege fügen.

3> Vergl. Ausdrücke wie „Tochter Zions'* = „Bewohnerschaft von Jeru-

salem“; „Tochter EdomV* Klagel. 4. 21 f.

4) Ausnahmen kommen vor, aber sehr selten; einige bei ilassün, bei dem
sich auch sonst ein Schwinden des Gefühls für gewisso grammatische Unter-

scheidungen zu zeigen scheint. — Uebrigons ist es nicht immer leicht zu cou-

statieren, ob ein Stammname Diptoton oder Triptoton ist. Von den Namen
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weibliche Namen (abgesehen von den kürzesten) zunächst Diptota sind.

Darum halte ich die beiläufige Angabe des Tag s. v. it, dass

m > m

inan auch ^ .
, " für ^ sagen könne, so lange

für eine falsche Abstraction aus dem missverstandenen jOut

JJ!. i
von dem mau meinte

,
dass es für JJt. 1_>JLAj stehe, bis

mir ein sichrer Beleg gezeigt wird. In der Stelle Agh. 8, 189, 7

ist übrigens gegen die von RSm (20) vorgeschlagene Aenderung

durch o-r'uU gestützt. Farazdaq hätte also nicht nach Be-

lieben auch Bekr als Tochter WafTs bezeichnen können; die An-

schauungen in dieser Hinsicht waren fester, als BSm meint.

Merkwürdig ist
,

dass sich gewisse arabische Stämme und

Stammesgruppen nie ,Söhne des NN“, sondern schlechtweg „NN“
nennen, bei sehr vielen Beides wechselt, bei einigen „Söhne“ nur in

der Poesie wegbleiben darf. So heisst es nur Qorais, Thaqif Qai.s

(b. ‘Ailän), Ma'add, wenn ich nicht irre, auch nur Qhatafdn
und Qodä‘a\ dagegen Tarnim und Band Tannin

,
Fazdra und

B. F., Asad und B. A. u. s. w.; in Prosa ausschliesslich Band ‘Amir
und ebenso wohl alle eigentlichen Geschlechtsnamen. Genauere Be-

obachtung kann hier noch Allerlei feststellen
;

sie ist aber dadurch

erschwert, dass, wie gesagt., die Dichter das Wort „Söhne“ nach

Bedarf weglassen können, und dass in der jetzigen Gestalt der Er-

zählungen von den alten Arabern in diesem Punkte wohl einige

Ungenauigkeiten des Ausdrucks Vorkommen mögen. Auch bei den

heutigen Araberstämmen, wo für „Söhne“ auch Wühl, Auldd, Al ')

mancher arab. Stämme im reim. Reich wird diu* z. B gar nicht mehr angehn,

da sie nicht leicht iu alten Gedichten Vorkommen und schon die Grammatiker,
auch wenn sio darauf gebührend geachtet hätten, hier kaum mehr etwas rinden

konnten, da bei diesen Stämmen das I*räb wohl schon früh verloren war. Wie
theoretisch übrigens die Grammatiker in solchen Dingen oft verfuhren, zeigt die

Behandlung dos Namens Hassan; sie sagen: „wenn der Xaine von kommt,

ist or Triptoton, wenn von LT»-. Diptoton“, während sie aus der leicht fest-

> m ,

/.»stellenden Thatsacho, dass or Diptoton ist
,

hätten schlicssen

sollen, dass er von kommt.

1) Ich meine als festo Bezeichnung Zur Abwechslung wird z B <7/

auch bei den Alten manchmal für Land gebraucht z. B ' Ihn Athir

o

.

1, 47C. 18; w*>x. J l eb. 184, 17; im Schlachtruf jaUl ja aUt . . . . ist

dies Wort stehend geworden.
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vorkoimnt
,

scheinen ähnliche Unterschiede in der Benennung zu

gelten. Ganz so im A. T. Es heisst ohne .Söhne“ : Amalek,

Edom 1

), Midian

2

), Moab •*). Bald mit, bald ohne „Söhne“ Israel,

Juda, Benjamin und so die andern israelitischen Stämme, doch war
die Weglassung gewiss das Uebliche 4

). So auch „Esau“ und „Söhne

Esau's*. Dagegen immer „Söhne Ammons“

5

), was besonders in den

zahlreichen Stellen auffällt, wo •p":? ':a unmittelbar neben dem
Brudervolke genannt werden, lieber Bezeichnung von Nach-

barstämmen der Israeliten Hesse sich noch mehr Derartiges anführen.

Irgend welche Schlüsse aus dieser Verschiedenheit in der Stamm-
benennung über Entstehung und Art der Stämme zu ziehen bin

ich leider nicht im Stande.

Seiner ganzen Auffassung des Culturzustandes der Araber zu

Muhammed’s Zeit entspricht es, dass RSm zu zeigen sucht, die

Ausdrücke für die nächsten Verwandtschaftsgrade hätten damals

zum Theil noch eine unbestimmte Bedeutung gehabt, wie es bei

Völkern vorkommt, die noch nicht zur männlichen Erbfolge und
zur Familie in unserm Sinne fortgeschritten sind. Ich kann ihm
da wieder nicht folgen. Wie der durch ab oder abä ausgedrückte

Begriff in den entferntesten Urzeiten der Semiten einmal beschaffen

war, lasse ich durchaus dahingestellt: in Zeiten, die wir leidlich

beobachten können, bezeichnet das Wort zunächst den Er-
zeuger und alle übrigen Bedeutungen wie Patron, Eigenthümer u. s. w.

sind deutliche Uebertragungen, ganz wie das entgegengesetzte ben

den Erzeugten und metaphorisch den Schützling, Schüler 1

’) u. s. w.

bedeutet. Ausdrücke wie abä aiiawärib „Schnurbartvater“ =
„Schnurbärtig“ und gar abä nuqat „l’unctvater“ für den Thaler

mit der gehörigen Anzahl von Puncten (RSm 117) sind gar nicht

altarabisch-, dieser in der classischen Sprache nur im Keim vor-

handene Gebrauch hat sich vielmehr erst im Neuarabischen üppig

1) Eine merkwürdige Ausnahme Ps. 137, 7. Vergl. „Tochter EdomV 4

Klagel. 4. 21 f. Beachte das zweimalige „Esau Vater EdomY* Gen. 36, 9, 43.

2) Keine Ausnahme bildet die Listo Gen. 25, 24 = 1 Chron. 1, 33, wo
die „Söhne MidianY 4 die leiblichen Kinder, nicht der Stamm sein sollen.

3) So auch auf der Mosa-Inschrift. Dio einzige Ausnahmo 2 Chron. 20, 1

ist ohne Werth.

4) Für „Söhne“ steht bei diesen Namen auch gern „Haus“. Besonders

beliebt ist „Haus Josefs“, wofür der Dichter Ps. 78, 67 „Zelt Josefs“ sagt.

5) Sogar die Hauptstadt heisst weitläufig "'rS PD^; erst später

Pnßßarafijuäva .+-&) .
— Eine sichre Ausnahme in dem ganz späten

Psalm 83. 8; für yf-7 PN 1 Sam. 11. 11 haben die LXX . . . rove

v i ov e -7ufiair, was Tlionius und Wellhausen übersehn.

6) Die „Söhne llcchabY 4 können übrigens die wirklichen Abkömmlinge
des Jonadab ben Kechub, brauchen kein blosser Orden gewesen zu sein, vgl.

1 Chron. 2, 51 mit 2 Kge 10, 15 ff. und Jer. 35, 6, 10 f.
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entwickelt, als der Isläm liingst jede Spur uralterthümlicher socialer

Zustande verwischt hatte. Wahrscheinlich geschah das unter dem
Einfluss der beliebten Kunja, der namentlich in vertraulicher An-

rede beliebten Bezeichnung des Menschen als Vater seines ältesten

Kindes z. B. Abu IQArim „Vater al Qäsim’s“ fiir Muhammed. So
haben wir 3 nach Kunja-Art gebildete Spottnamen : Abu Gabi
„Vater der Thorheit“, wie Muhammed seinen heftigsten Gegner Abu
’lHakam nannte; Abu Turtib „Vater des Staubes“ d. h. der in

den Staub
,

Dreck gehört ')
,

wie die Omaijaden den ‘Ali hiessen,

und Abu Dhibbän „Fliegenvater“, die nicht ganz klare spöttische

Bezeichnung des ‘Abdalmelik seitens seiner Gegner s
). So wurden

dann scherzhafte Thiernamen und Andres mehr gebildet. In alten

Zeiten hätte man in jenen Fällen etwa sähib aüsawdrib
,

(Ihn nuqaf
gesagt. Etwas beliebter als bei abtl ist im Altarabischen übrigens

ein derartiger metaphorischer Gebrauch bei utnm „Mutter“, nament-

lich von leblosen Dingen •1
). — Dass schon im Altsemitischen

zunächst der wirkliche Bruder der Mutter war, steht dadurch sicher,

dass es auch im Aramäischen grade diese Bedeutung hat: zu

den syrischen Belegen bei Payne-Smith 1272 füge noch Land

2, 105 paen.
,
Mai, Nova Coli. 10, 208 a, und so kommt ttbn 4

)

auf einer palmyrenischen Inschrift als Eigenname vor
,

nämlich

in dem von Euting entdeckten aramäischen Texte zu dem längst

bekannten griechischen Waddington 2589, wo Aba (Genitiv). Ebenso

ist auch das weibliche materlera. Die Anwendung des Plurals

achwdl auf den Stamm der Mutter ward jedenfalls als ein Tropus

empfunden. — Auch ‘amm hiess schon im Ursemitischen „patnius“;
0 y

dafür ist entscheidend, dass das Femininum JfcOOA. auch im Syrischen

1) Nach Redensarten wie taribat jaddhu „mögen seine Hände staubig

(oder vielmehr „erdig“) worden“ = „möge er zu Bodon fallen“.

2) S. Ihn Dor. 49, 13; Ahlwardts Belädhori 334; an andem Stellen dos

letzteren Buches wie 152 f. ungenau mit Artikel .

3) Der etymologische Zusammenhang von umm f ursprünglich imm mit

> -i

7T2N Jhooo/ X'd ist übrigens lange nicht so sicher, als RSm 28 meint.

4) Wie de Vogue 93, JäSoi (öfter) d. i. dddd „patruus“ Personen-

name ist. Zu den S. 157 f. besprochnon und sehr künstlich gedeuteten Eigen-

namen aus Verwandtschaftsbezeichnungen füge noch sabäisch ZDMG.

19, 273. Einfache Namon der Art zu Euting’s nabat. Inschriften S. 51:

„Töchterchen“, „Brüderchen“, „Väterchen“, „Mütterchen“, dazu Qudaid „Gross-

väterchen“ Ihn Dor. 294, 8. Syrisch auch 1»/, J=>/, Ul „Mutter“, „Vater“,

„Bruder“ u a. m — Beiläufig, dass ISNnN wohl eigentlich, der Grammatik
entsprechend, Ahiab lautete; so heisst noch ein Neffe des Herodes Aziaßos
bei Josephus.
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„amita“ ist Rabbula bei Overbeck 221, 8 ;
Mart. 2, 275, 24 (Leben

Simeons) ; Mai 10, 209 b; = Assem. 3, 2, 322 l
). Dass dies stets

ein Individuum bezeichnende
,
Wort mit ‘amm „Volk* *) gradezu

identisch sei, möchte ich übrigens nicht ohne Weiteres annehmen 5
).

— So oft es vorkommt, dass Einer _»_>t „Mitglied

(eigentlich „Bruder“) des und des Stammes“ genannt wird, nament-

lich in der Anrede, so gilt das doch stets nur vom Stamm des

Vaters, nicht auch dem der Mutter. Dass die Stelle Hudh. 106

Einl. Z. 1 (Koseg. 228, 3), auf welche sich RSm für eine doppelte

Stammangehörigkeit beruft
,
nicht in Ordnung sei

,
hatte ich längst

vermuthet; Houtsma hat mir denn auch gütigst mitgetheilt, dass

Kosegarten nach aus Versehen die Worte ausgelassen hat

O *
^ ^

j+c. so dass Alles klar Ist — Einen etwas

unbestimmteren Sinn hat allenfalls nVs, IVSo. XJL3
,
wenn auch

die Bedeutung „Schwiegertochter* und dann „Braut“ überall zunächst

liegt 4
). Wir brauchen aber den Boden unsrer Muttersprache nicht

zu verlassen, um zu sehn, wie auch bei ganz fester Familienordnung

die Verwandtschaftsausdrücke unbestimmt werden können, namentlich

wo es sich um Schwägerschaft handelt. Müssen wir doch „Tante“ und

„Cousine* sagen, da „Muhme“ und „Base“, abgesehen davon, dass sie

fast obsolet geworden
,

in der Bedeutung schwanken. Ein später

Ethnologe könnte hieraus, sowie daher, dass „Onkel“ viel üblicher

ist als „Oheim“, „Cousin“, ziemlich oft statt „Vetter“ und gelegent-

lich „Niöce“ statt „Nichte“ gesagt wird
,

schliessen
,

die Deutschen

hätten erst von den Franzosen feste Familieneinrichtungen gelernt.

Ein solcher könnte auch meinen, Türken und Andre, welche „Sohn“

und „Tochter* mit demselben Worte benennen, hätten keine klare

Vorstellung vom Unterschied der Geschlechter bei ihren Kindern

1) AI» Masculin dient jjS oder Ni U-
2) Im Arabischen ist letzteres ‘amm ziemlich selten geworden; es findet

sich in der Bedeutung „Leute" in einem Verse bei Oauh. s. v„ im Muzhir

1, 178 oben und als ursprüngliche Lesart ‘Urwa 31, 2 beim Scholiasteu
,
der

es nicht versteht.

3) \ *

t Didasc Apost. 42, 25 klingt ganz wio
,

aber dos ist zufällig; es ist = tov ovXXaixor und ‘amm ist hier Xaös.

4) Auch im Arabischen heisst
,

pl. olxi und ^jtJJ , so gut wie

immer „Schwiegertochter4
'. Dass der Dichter Ham. 252 v. 1 so seine „Frau"

nennt, ist ganz singulär. In den Vers im Scholion ist die Deutung „Schwägerin"

erst durch Knstellung der Erzählung (einer Variante der viel verbreiteten Ge-
schichte von der Liebe des Antiochus zu seiner Stiefmutter Stratonike) hinein-

getragen; es ist auch da „Schwiegertochter".
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gehabt, oder Romanen und Engländer, in deren Sprachen dasselbe

Wort für „Mensch“ und .Mann“ gilt, hätten die Weiber nicht

mehr als Menschen betrachtet. Man sieht, wie vorsichtig man mit

Schlüssen aus einzelnen Ausdrücken sein muss!

Auch darin kann ich RSm (179. 245) nicht beistimmen, dass ba‘l

.Eheherr“ (nöatg) im Arabischen ein Lehnwort sei. Denn obwohl

dies Wort im Arabischen überhaupt etwas zurücktritt, so ist es doch,

wie im Nordsemitischen, so im Aethiopischen verbreitet und somit

auch im Südsemitischen als ursprünglich erwiesen; keine semitische

Sprache verwendet es so viel wie das Amharische (bat) zu den

verschiedensten Genitivverbindungen (im Sinne des arabischen $<ihih

u. a. m.). Dass es nun einst auch im Arabischen Gottesname war,

beweist ba‘l als Bezeichnung der nur vom Himmel (Himmelsgott,

nicht künstlich) bewässerten Pflanzung und das Verbum jju .ver-

wirrt, bestürzt“ werden Tab. 3, 929, 19; Wüstenfeld, Die Farn.

Zobeir 84, IG; Kämil 791, 4, eigentlich .durch Ba'al (Gott) er-

O - t

griffen werden“ von Jju wie jJi Wellhausen's Wäqidf 35G; Hudh.

- ,
*0

278, 3, häufiger *J. von
;

vgl. ivfrovaici^tiv , äaifioväv.
- t-

Aethiopisch ist wohl baldl .Fest“ (cub
lala .Fest feiern“) vom Gottes-

namen gebildet. Das geht wie im Nordsemitischen zuletzt auf die

Bedeutung „Herr“ zurück, und so nannten auch die Araber schon

in sehr alter Zeit den Ehegatten. Die „Baal-Ehe“, wie RSm sie

nennt, hat jedenfalls schon sehr früh begonnen, mag sie auch noch

lange mit der mutterrechtlichen gekämpft haben.

Hätten wir gute Berichte über die socialen und Stammes-

Zustäude von Nord- und Mittelarabieu um Christi Geburt, so wür-

den wir zwischen ihnen und denen des G. Jahrhunderts
,

die wir

näher kennen
, schwerlich eine grosse Verschiedenheit finden. Die

Wanderungen aus dem Süden nach dem Norden
,

veranlasst durch

den Verfall der sabäischeu Cultur, tbeilweise gewiss auch durch

den Untergang des Nabatäerstaats und später Palmyra’s, haben die

Stämme stark durch einander geschoben und die Namen verändert '),

aber im Wesen glichen die spätem Beduinen den früheren. Auch
die ewigen Fehden sind keine Eigenthümlichkeit der Periode kurz

vor dem Islam, sondern sie herrschen überall, wo nicht eine starke

1 ) Dfthor clor starke Unterschied zwischen den von Ptoleinaeus angeführten

Kamen arabischer Stamme und den uns bekannten. Dabei ist aber u. A. zu
bedenken, dass Ptoleinacus Quellen verschiedner Zeit und verschieduen Werthes
benutzt haben wird und dass die Reisenden, deren Listen er verwandte, ver-

mut!) lieh besonders die kleinsten localen Gruppen aufzahlten, nicht die um-
fassenden SUmmnamen; so ist kaum zu verwundern, dass wir nur wenig von
dieson Namen in den arabischen Quellen wiederfinden Wie zahlreiche Clan s

nennt uns doch UamdAni in <1001011, von denen wir sonst Nichts hören!
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Macht ausnahmsweise die Beduinen in Zucht hUlt *). Ismael's Hand
ist eben wider Jedermann und Jedermann's Hand wider ihn. Nicht

aus Muthwillen, sondern aus Noth : die Wüste ernährt ihre Kinder

nicht genügend und zwingt sie zum Rauben und Blutvergiessen.

Auch die Art der Stammesgliederung, welche wir kennen, ist allen

Spuren nach schon alt, und wir können uns ihr Entstehen schwerlich

mit einiger Sicherheit klar machen. Dass in den uns überlieferten

Genealogien viel Fiction herrscht, bedarf jetzt keiner Erörterung mehr.

Auch darin stimme ich mit RSm überein, dass die, übrigens einander

stark widersprechenden, Angaben der Lughawi’s über die Bedeutung

der Termini *) für Geschlecht, Stamm u. s. w. nur theilweise den wirk-

lichen Gebrauch wiedergeben. Diese systematisierenden Gelehrten

stellen die Sache so dar, als habe der Beduine, der seine Genealogie

weit hinauf verfolgen konnte, jedes einzelne Glied derselben wie eine

Abtheilung angesehn, die je einen besonderen, nach oben hin immer
umfassenderen Classennamen führte, gleich wie der Soldat Corporal-

schaft, Compagnie, Bataillon, Regiment u. s. w. kennt, zu denen er

gehört. Ich habe auf diesen Gegenstand ziemlich viel geachtet

und erlaube mir, Einiges von meinen Beobachtungen mitzutheilen.

Das , abgesehen von Hai, häufigste dieser Wörter, Qabila steht in

Gedichten und alter Prosa von den grossen Stämmen wie Tamtm,
Bagila 3

) u. s. w. So „die beiden Qablla’s
,
QoraiS und Ghatafän“

Ibu His. 681, 15 = Tab. 1, 1481, 15; „die Qabila's von Ma'add“

Amr's Moall. v. 94 u. s w. Aber es wird auch von den Unter-

abtheilungen selbst recht kleiner Unterstämme angewandt : so „die

Qabila's von Ga‘far“ (b. Tha'laba b. Jarbü“ von den Tamirn) Ham.
387 v. 4; „die Qabila's von Mälik“ (b. Chufäf b. Amraalqais b.

Buhtha b. Sulaim) Belädhori 118 ult. Die einzelnen gentes der

Qorais heissen in Versen und in alter Prosa oft die Qabila’s von

Fihr oder von QoraiS
;

ebenso spricht man von den Qabila’s der

alAus und alChazrag Tab. 1, 1366, 4. Völlig gleichbedeutend ist

damit Bafn, s. d. Vers „denn diese Kik'ib bestehn aus 10 Bnjn, und
ich habe keine Verantwortung für ihre 10 Qabila’s* Hariri, Durra 32.

Es steht so ebenfalls für die gentes der Qorais Tab. 1, 1285 ult.;

1307, 11; so „2 Batn von den Ghifär“ (jedenfalls auch nur sehr

kleine Abtheilungen) Ibn His. 434, 7 = Tab. 1, 1300, 1. Die alte

Prosa braucht das Wort jedoch auch von grösseren Stämmen. Merk-

würdiger Weise vermeiden es aber die Dichter fast ganz 4
). Facliidh

,gens‘, das in Prosa auch nicht sehr häufig vorkommt, hab’ ich

1) Wie im Negd frühor die Fürsten von Dor*ijo
,

heute der von Häil

und im Alterthum vermuthlieh eine Zeit lang einige der Kindafürsten.

2) S. die Loxica unter den einzelnen Wörtern; Ibn ‘Abdalbarr’s Inbäh

und Wüstenfelds Tafeln, Einl. X Vgl. noch Wilken gegen Kedhouso 7 ff.

3) Z. B. „wäre nicht Garir. so ginge Bagila zu Grunde; welch trefflicher

Mann, welch elende Qabila!“ Agh. 17, 107 paen.

4) Ausser in der angeführten Stelle aus der Durra kenne ich es bloss noch
Näbigha 24, 4 „die Ba|n von Dinna“ (zu den ‘Odbra, einem Qodä'a-Stummo
gehörig; s Wüstenfeld 1, 21 links); auch wieder kleine Stämmchen.
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noch nie in einem Verse gefunden. Wie wenig streng man es mit

der Unterscheidung dieser Ausdrücke nahm
,
mag man aus der

9 S * f m m m

Stelle sehen (Ju*i L£oJ> iA-äs +5 Tab. 1, 1174, 3 „dann

zählte er die Geschlechter der Qorails Stamm für Stamm auf“. —
Das seltnere ‘Imära bedeutet zunächst — gegen RSm’s Meinung —
„Wohnsitz“; vgl. den oft angeführten Vers, der im vollständigsten

Zusammenhang steht Mufadd. 32, 8. Daraus entwickelt sich der

Begriff „zusammen wohnende Leute“ „Stamm“; so Ham. G82 v. 4 =
Diw. Hätim 41, 1 (wo der Text etwas anders); Agh. 2, 45, 9,

wo es — Qabila gesetzt wird; Kämil 214, 4. Ein eigentlicher

Terminus ist es aber nicht geworden. — Bei Weitem am häutigsten

ist Hai, das wir allerdings wohl mit Aelteren und RSm in t.

1 Sam. 18, 18 und dessen Fern, Tn 2 Sam. 23, 13 (Ps. 68, 1 1 V),

auch wohl in den Ti; > niin, wiederfinden dürfen, sicher aber nicht

in der Stammmutter des Menschengeschlechts rrn (S. 17): es wäre

doch eine zu sonderbare Vorstellung, dass wir in letzter Instanz

abstammen sollten aus der Ehe von „Mensch“ *) und „Stamm“. Wie
auch RSm wohl weiss

,
wird Hai zwar ausnahmsweise von grossen

Stämmen und gar Stammgruppen gebraucht, z. B. von Ghass&n

Mufadd. 32, 14; Bahrä eb. 15; Bekr und Taghlib Tarafa 1, 3;

Hawüzin Mufadd. 30, 31 und gar Qais Bekri 51, 4 v. u. ; Maq-

rtzt, Araber in Aeg. 40, 2 (altes Document) und Qnlitän in dem
freilich etwas verdächtigen *) Vers Mufadd. 20, 39 3

) u s. w. Aber

das ist eine ideale Zusammenfassung. Das wirklich Uebliehe ist,

dass alHai die Leute bezeichnet, welche zusammen wohnen und

reisen. Beispiele giebt jeder Dichter. Wie gross und wie klein

ein solcher Hai im Allgemeinen war, darüber giebt es keine Regeln.

Ich glaube aber, RSm stellt sich den Begriff des Ausdrucks zu

fest geschlossen vor. Er meint, Hai sei die Geschlechtsgruppe ge-

wesen
,

welche nach aussen hin gemeinsamen Anspruch auf Blut-

rache gehabt, innerhalb derer es aber keine Blutrache gegeben habe

;

wer ein Mitglied seines Hai ermordet habe, sei, wenn er nicht habe

enttliehn können, getödtet, ohne dass diese Execution Blutrache ver-

anlasst habe. RSm sieht sich allerdings genöthigt, einzuräumen, zu

Muhammed’s Zeit habe die feste Constitution des Hai schon stark

gelitten; ich muss gestehn, dass ich hinreichende Gründe dafür

vermisse, dass sie überhaupt je in dieser Weise bestanden hat. Er

scheint sich als Hai jedes einzelnen Qoraischiten das zu denken,

1) Eigentlich „Menschheit“, denn ist zunächst colleetiv.

2) S. unten S. 179 Anin. 2.

3) Ich habo auch q a Jl ^yA „dieson Stamm Jemen

(= QhIi|Aii
J“ gtdesen, finde dies Stelle (oder die Stellen) aber nicht wieder

^4 ist beliebt.
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was wir oben als Qabila oder Bajn bezeichnet fanden, also, je nachdem,
die Gens der Banü ümaija oder doch B. ‘Abd Sams, B. Hii&iin,

B. Muchzüm u. s. w. An andern Stellen sieht es aber aus, als

ob er so grosse Stämme wie die Bekr und Taghlib, alAus und
alChazrag als Hai betrachtete. Die Geschlossenheit der Stämme
und Geschlechter war gewiss von sehr ungleicher Stärke , aber die

kleineren Grnppen innerhalb der grösseren fühlten sich auf alle

Fälle unter einander enger verbunden. Bei den QoraiS, die enge

Interessengemeinschaft hatten . bestand ein deutliches Bewusstsein

der Solidarität; wir hören wohl von heftigen Streitigkeiten der Ge-

schlechter
,

aber nicht von Blutvergiessen l
). Ein Qoraisehit hat

sich Fremden gegenüber gewiss immer nur als solchen bezeichnet.

Aber ein Beduine von den Banü ‘Amir mochte sich zwar einen

‘Ämirl nennen, aber ebensogut nach seinem speciellen Stamm einen

Kiläbi
,

Hiläli u. s. w. So konnte ein Mann von den Tamim ein

Tamimi heissen
,
aber auch je nachdem ein Jarbü‘i

,
Sa‘dl u. s. w.

Die grösseren und kleineren Zweige der Tamtm lagen oft gegen

einander in Fehde und kämpften wohl auch einzeln mit fremden

Stämmen; das Gefühl der Solidarität des ganzen grossen Stammes
war nicht gross genug, das zu verhindern, fehlte aber doch nicht

ganz. Je nach Umständen wird man die grösseren und kleineren

Gruppen mehr betont haben, aber eine ganz feste, gegen Spaltung

durch inneren Zwist sichre Gemeinschaft hat es bei den Beduinen

schwerlich gegeben. Durchaus keine Entscheidung giebt der Kriegs-

rut; denn der wechselt nach den Umständen*). Kein grosser Stamm
wurde durch so wütheude Fehden zerfleischt wie die Tai, und doch

findet sich Fremden gegenüber der Kriegsruf ,0 ihrTa'ften* Ham. 80 v.2.

Von der Stammesgliederung
,

welche uns die genealogischen

Listen zeigen, war gegen die Zeit des Isläm's hin sicher ein grosser

Theil wirklich im Bewusstsein der Araber lebendig. Ich bin über-

rascht gewesen, zu finden , in wie weitem Umfange die Genealogen

von den Dichtem bestätigt werden 3
). Ich müsste gar zu weitläufig

werden
,

wollte ich dies naehweisen 4
). Ich hebe nur hervor , dass

die Dichter auch die grossen Stammgruppen kennen, nicht nur Qais 5
)

1) Der kühl© Verstand, der nicht wenig dazu beigetragen hat, den Qorais

später di« halbe Welt zu unterwerfen, zeigt sich schon hierin; man vergleiche

den Gegensatz bei den Bewohnern von Medina. 2) S. RSm 257 f.

3) Freilich fehlt es auch nicht ganz an Abweichungen im Einzelnen.

Dahin gehört die Benennung der Kinäna und so auch der aus diesen hervor-

gegangeuen Qorais als ‘Ali oder Banü ‘Ali, womit die Genenlogen nichts Rechtes

auzufangen wissen; s. Hudh. 78, 14 (= ‘Urwa b. al Ward 1, 5 Schol. = Bekri

771, s. oben S. 152); ‘Urwa 1, 5; Hassan 17, 3 v. u.; Ihn His. 532, 10 (*=* Ibn

Dor 184, 17); 893, 9 (=*= Ibn Dor. 34, 16),

4) Kino besonders lange Ahnenreihe im Verse Hassans Jaqübi 1, 230

und so in dessen Diwan 69 unten.

o -

5) -5 Zuhair 3. 36; Bekri 61, 7; Ibn Hi*. 706, 14;

>

Ihn His. 869, 10; ‘Urwa 14, 1; Ham. 753 paen.

XL. Bd. 12
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und Chindif, sondern auch Mudar 1
), Kabi‘a a

), NizAr s
), und zwar,

soviel ich sehe, wesentlich in dem Umfange wie die Gelehrten.

Was diese Namen eigentlich bedeuten, ist ganz unklar. Zum Theil

mögen es Conföderationen sein, deren Namen sich erhalten hatten,

als sie auch keine Bedeutung mehr besassen, zum Theil vielleicht

verschollene Stämme oder Geschlechter, welche die einst geführt

hatten
,

die sich von ihnen ableiteten. Diese Gruppennamen ge-

wannen nun aber eine ganz neue Bedeutung in den Bürgerkriegen

des ersten Jahrhunderts d. H. Da hatten die Araber gelernt , in

grösseren Massen zu kämpfen, und schaarten sich mm zum Theil

nach diesen Namen als ihrer Losung zusammen. Neu kam damals

die Ansicht, auf, dass alle Stämme, die aus Jemen gekommen waren,

allen übrigen gegenüber eine Einheit bildeten. Es ist allerdings

wahrscheinlich, dass nicht bloss die durch alle Theile des arabischen

Bodens vertheilten Azd 4
) ,

sondern auch die vielen Qodä'a-Stilmme,

die zum Theil sehr bedeutend waren, einst von Jemen ihren Aus-

gang genommen hatten; sehr wohl möglich ist es, dass das auch

von den Tai gilt, dem einzigen als jemenisch angesehenen Stamm
im Herzen Arabiens 5

) ,
wo sie sich spätestens im 2. Jahrhundert

niedergelassen hatten und zwar gleich in mächtigen Schaaren ®).

Aber, wie gesagt, als eine Einheit hatten sich diese zerstreuten

Gruppen schwerlich je gefühlt. Diese „jemenischen“ Stämme waren
auch von ihren resp. Nachbarstämmen ihrer Art nach durchaus

(islamisch). Man sieht, dass ‘Ailan wirklich ab Vater des Qais galt. Oft

Qaür schlechthin. Ebenso Chindif.

1) Zuhair 14, 17; Näbigha 13, 9 (beide ira Gegensatz zu Qodäa); Hassan

46, 15 (= Ibn HU. 885, 8).

2.) Mufadd. 20, 37.

3) Ham. 80 v. 2 (und öfter in islamischer Zeit).

4) Sie sollen in 27 Stamme zcrtheilt worden sein (Ibn ‘Abdalbarr, Inbäli

»

Einige Zweige der Azd nannten sich Ghassäti; dazu gehört der, wie es scheint,

an sich nicht bedeutende Stamm dieses Namens in Syrien, welcher durch die

aus ihm hervorgogangencn Fürsten berühmt wurde (übrigens noch bei den Er-

eignissen dos Jahres 64 d. H. eine gewisse Rolle spielte), und auch die Be-

wohner von Jathrib. Dass diese ihre Benennung keine Erfindung der Eitelkeit

ist, zeigen Stellen wie Ham. 443, 5; Ibn His. 519, 4 (von Feinden der Medi-

nenser». Auch in dem Verse Amrl(|. Slane 25, 18 (Cairo 95) ist Jathrib gomeiut;

NaHnAn , das Ahlwardt 20, 2 uufgeuommen hat, ist wahrscheinlich ein falsche

Verbesserung.

5) In der eben citierten Stelle Ham. 80 v. 2 steht Tai im Gegensatz zu

Nizär; doch beweist das noch nicht sicher, dass sie sich als Jemenier ansahen

Die Stelle im Diw. Hä tim 22, 3 v. u., wo es heisst: „ich rechne mich nicht

zu Ma'add“ ist schwerlich echt, wie denn unter Hätims Gedichten mehr Un-
echtes als Echtes sein dürfte.

6) Erwähnt zuerst im Anfang des 3. Jahrli.’s, Cureton Spie. syr. 16 ult.

Höchstens 3 Jahrzehnte jünger ist das Original der Stelle Riese. Geogr. latini

minores 167, 1. 169, 18. Syrer, Bewohner Babyloniens und Perser nannten

seitdem bekanntlich alle Araber „Taiteu“, so wie den Einwohnern Palästina’

s

und Aegyptens und danach den Occidentalen alle Araber „Saracencn“ Messen
nach einem Stamm, der sich kurze Zeit sehr bemorklich gemacht haben muss,

dann aber spurlos verschollen ist.
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nicht verschieden. Die Medlnenser zählten sich denn so gut zu den
Ma'add wie die andern Bewohner des Higäz Die von Procop,

Pers. 1, 19. 20 bezeugte Verschiedenheit der Ma'add und Himjar
ist nicht dieselbe wie die durch die Genealogen angenommene von
Ma'add und Qahjäu oder Jemen; die Himjar sind hier die alt

civilisierten Bewohner des Sabäerlandes
,

die zu den Arabern im
engeren Sinn („Saracenen“) einen natürlichen Gegensatz bilden. Und
wenn Nonnosus die Kinda neben den Ma'add nennt, so stellt er

das aus dem tiefen Süden stammende Fürstenhaus mit dem Stamm,
auf den es sich stützt

,
allen andern Arabern gegenüber

2

). Bei

beiden Griechen umfassen die Maaddener auch die grosse Menge
der ,jemischen* Mittel- und Nordaraber *). Die Frage, ob die Qodä'a

zu Ma'add oder zu Jemen gehörten, war wesentlich eine politische.

Darüber liesse sich noch Vieles sagen. Ganz so einfach
,

wie es

nach RSm’s Darstellung scheinen könnte
,

liegt die Sache nicht.

Aber die Ethnologie hat auf alle Fälle wenig damit zu thun 4
).

Die Genealogen haben alle Stämme mit einander durch Stamm-
bäume verknüpft. Dabei ist sehr viel Fiction, aber doch folgten

sie auch hier vielfach der volksthümlichen Ansicht. Diese war
z. B.

, dass die Hudhail und die Asad durch ihren gemeinsamen
Vater Mudrika verbunden seien 5

) ;
es ist uns nun aber ganz unklar,

warum die Kinäna sich mit den Asad um eine Stufe näher ver-

wandt hielten als mit den Hudhail u. drgl. m. Die Anschauung,
dass die Stämme und Stammgruppen auf Abstammung von gemein-

samen Vätern beruht, herrschte durchaus vor. Aber die Tradition

weiss doch auch, dass die Stämme vielfach gemischt waren. Miss-

wuchs, Verfeindung und andre Veranlassungen trieben einzelne

1) S. z. B. Ilm His. 929, 9. — Hassan 84, 4 v. u. bildet keinen Gegen-

beweis, denn zwischen dem ersten und zweiten Halbvers muss Etwas ausgefallen

sein. Ob HassAn 124, 5 — Ibn His. 251, 5, wo Ma'add, Qahtän und „der

Rest von Gurhum“ zusammen genannt werden, in dieser Form correct ist?

Auf keinen Fall dürfen wir ohne Woitoros annehmen, dass er unter Qahtän

hier dasselbe verstehe wie die Genealogen.

2) Darf man sich darauf verlassen, dass die Verse Mufadd 20, 39— 42,

welche in mehreren Handschriften fehlen, echt sind, so bezeichnet der Dichter,

ein Tamimi aus der Heidenzeit, die Kinda als Qalifän.

3) Bei den Syrern ist Mc^adduje ,
das mir zuerst bei Simeon von Beth

Arsäm (Guidi’s Ausg. 2, 3) begegnet Ist, ungefähr soviel wio „Beduinen“ oder

„reine Araber* 4 ohne Unterschied der Abstammung. So oft bei Barhobraeu*

s. Payno-Smith s. v.

4) Auch verschiednc andre .Jemenische 4
' Stämme worden von den Genea-

logen theilweise für Ma'add in Anspruch genommen. Ueberhaupt herrscht hin-

sichtlich der genealogischen Verknüpfung bei den jemenischen Stämmen viel

mehr Schwanken als bei den andern, woraus aber nicht etwa folgt, dass da.>

System bei diesen der Wahrheit genauer entspreche. — Nicht unwahrscheinlich

ist mir übrigens, dass sich manche ihrer Art nach centralarahische Stämme mit

dem Namen alter jemenischer Geschlechter benannt haben ,
die sic einst be-

herrscht hatten. So brauchte vielleicht ein Hamdän-Beduine noch nicht von

den alten sabäischon Hamdän wirklich abzustammen

5) Hudh. nr. 126; lbn His. 646, 9

12
*
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Familien und ganze Stämme in die Ferne, um unter fremden Schutz

zu leben 1

): aus dem vorübergehenden Verhältnis ward oft ein

dauerndes, und die- Hinzugekommenen rechneten sich dann gern

auch genealogisch zu ihrem jetzigen Stamm 2
). Grosse Stämme sind

durch Krieg oder andre Ursaohen zersprengt; die Theile haben sioli

dann wohl unter ihrem Theil- oder auch ihrem Gesammtnameu
fernen Stämmen angeschlossen. So mag es manchmal zu erklären

sein, wenn derselbe Stammname in verschiedenem Zusammenhänge
erscheint. Natürlich können wir im £inzelfalle eine derartige Ver-

muthung nur dann wagen , wenn das Zusammentreffen mehrerer

Namen oder sonstige Umstände sie unterstützen. Man sehe sieh

aber z. B. folgende Rahen an:

Anmär l> MAzin b MAlik b.'Amr b. Tamiro*)

Antnär b.Zinbb* b. MAzin b 8a‘d b.Mftlik b. AfsA b. Amr I GudhAmV*)

Anmär b.'Amr b.Afbft b.'Abdalqai*5)

und dazu AnmAr mit dem Oheim MAzin“)

oder

Ghatafäm b. Sa‘d b. Qais !
)

Ghatafän b S»‘d b. GudhAm *)

Ghatnfän b. Qnis b. Guhaina®)

Da liegt es doch sehr nahe, anzunehmen, dass die Anmär dort

und die Ghajafän hier je einmal irgendwie eine Einheit gebildet

haben und dann theilweise in fremde Genossenschaft gerathen sind.

Dass sich bei einem Qodä'a-Stamme des Namens Kinäna zum Theil

dieselben Namen wiederiinden wie bei den Kinäna im Higäz
,

er-

laubt noch keine sichren Schlüsse, da diese Namen grade zu den

allergewöhnlichsten gehören ,0
). Aber wenn nun in der Liste jenes

QodiVa-Stammes 3 Gottesnamen Vorkommen
,
welche in Mekka eine

llolle spielen und sonst kaum genannt werden, also specielle Götter

der aus den Kinäna b. Chuzaima hervorgegangenen Qorais
,
nämlich

Hubal (Wüstenf. 2, 26), Isaf (2, 30) und Nävla (2, 34 und 2, 36) 11
),

1) Hungersnot)! veranlasst*.* die Leute ln Arabien noch öfter als in Palästina,

ins Gebiet Fremder zu riehen, um da als Schutzbürger
( ,_>) zu leben

Dffi nab Gen. 12, 10; Ruth 1, 1.

2) Vrgl. die Bemerkungen von Ibn (Jhaldün, Mqd. 1, 288 f.

’6) Wüstenfeld L. 4) eb. 5. 5) ob. A 6) eb. II. 7) eb. G. 8) eb. 5,

9)

ob. 1. Als Neffe dieses Gha{atnn erscheint Dhubjäu. wie der eine

Hauptzweig der bekannten Ghatafän heisst.

10)

a) Wüstenf. 2, 21: b) Wüstenf. N:

Kinäna Kinäna

M/i lik Ghanin
Tha‘lab:i

Mb lik anNadr
alHärith Mälik

Tha’laba alHärith

Ghanm

11)

Beide Frauen Namens Nailu sind historisch, aber wir sehn, dass dieser

Name bei dem Stamme üblich war.
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so ist es doch wohl so gut wie sicher, dass die nördlichen Kinüna

einstmals mit denen bei Mekka zusammengehangen haben *),

Besondere Umstände wie Zwistigkeiten konnten einen einzelnen

Zweig eines Stammes auch wohl veranlassen , sich von seinen An-

gehörigen zu trennen, ohne in die Perne zu wandern, sich vielmehr

einem Nachbarstamm anzuschliessen. So ist es vermuthlich auf-

zufassen , wenn ein Haupttheil der alAus in Medina den Namen
alOhazrag führt , wie der Bruder- und Bivalstamm heisst

,
und

wenn ebenso ein Haupttheil der Taghlib den Namen ihrer feind-

lichen Brüder Bekr trägt. Man vergleiche dort die Reihen

Gnsam b.Harith» b alHKrith b ul Chazrag b.‘Amr(an Nabit) b Mftlik b nlAns

un<l

Gusani b alH&rith b.al C'tuizrag b.‘Amr (Muzaiqijat *)

hier

Uurfii b.'Thft'laba b ReJ.T b.Hobeib . . b.Ghaimi h.l'aghlib und

Hurfa b.MAlik b.Tha'lRbft b.Ghanm b Hobeijib b. Iiekra t

und beachte noch, dass Bekr als Hauptstamm wie als Zweig der

Taghlib einen Sohn Gufcam hat: da ist doch wohl kaum zu be-

zweifeln, dass ein solcher Vorgang stattgefunden hat.

Zuweilen haben sich kleinere Stämme grösseren angeschlosseu,

die in ihre Nachbarschaft einwanderten. So bildet der Theil der

Muzaina, welcher in seiner alten Heimath unweit Medina geblieben

ist, jetzt einen Theil der mächtigen Harb

4

), die etwa seit dem
Anfang des 4. Jahrhunderts d. H. jene Gegenden besetzt haben *).

So ist es, wie schon Ewald vermuthet hat, nicht unmöglich, dass

der im A. T. erwähnte, südlich von Israel wohnende Stamm Qain

G’E,
,:'p) mit den tdQain oder Bai Qain identisch ist, die als

Glied der Qod&'a galten Wüstenf. 2, 20 ®). — Besonders wichtig

1) Auf der andern Seite ist Ilaindanis Ausspruch zu beachten, dass

weniger berühmte Beduinenstämme sich gern zu gleichnamigen berühmteren

rechneten (Gazira 90, 1 1 f.>.

2) Wüstenf. 13. 16.

3) Wüstenf. C. Auch Ghanm erscheint hier in beiden Reihen, wenn
auch an verschiedneu Stellen.

4) Nach Burckhardt und einer arabischen Uobersicht über das heutige

Arabien, welche ich der Güte Snouck-Hurgronje’s verdanke. Es wäre interessant,

zu wissen, ob sie diese Zugehörigkeit auch in genealogischer Form Ausdrücken
und Muzaina als Sohn oder Abkommen Harb’s ansehn.

5) llamdiini kennt sie in ihrer jemenischen Heimath und auch schon im
Higaz 69, 14. 130, 15 ff. Deutlicher Istuchri 22, 4 Vgl. Hariri , Manama 32

Anfang. Vermuthlich hängt diese Einwanderung zusammen mit den durch die

tj armalen bewirkten Umwälzungen und der Auswanderung der Kilab und andrer
‘Amirstämme in die syrische Wüste, wo sie ein paar Jahrhunderte eine sehr

grosse Rolle spielen, um dann zu verschwinden.

6) S. mein Schriftchen „Ueber die Amalekiter“ (Göttingen 1864) S. 22.

Vgl. noch Ja'qübi’s Geographie 114, 3; Ilamdäni 132, 2 f. , sowie Bekri 20,

welche letztere Stelle die Qain mit Färän (auf der Sinaihalbinscl I in Ver-

bindung bringt.
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wäre es, wenn auf die von Blau aufgestellte Identificierung der

lihoaii Plin. 5, 87 mit den Jtmnala *) Verlass wäre; denn dann
beständen diese, jetzt einer der grössten Hauptzweige der ‘Aneze,

aus Arabern
,

die schon seit sehr alten Zeiten hoch im Norden
sassen, während die ‘Aneze doch erst spilt in diese Gegenden ge-

kommen sind *). Da aber die Schriftsteller bis in neuerer Zeit,

soviel ich sehe , der Ruwala gar nicht gedenken
, was bei einem

grossen Stamm in diesen Landschaften nicht wohl möglich wäre,

so ist diese Vermuthung kaum annehmbar. Dazu kommt, dass

'Pottkot so vielen Formen von den Wurzeln Jlj,

(mit langem oder kurzem d) entsprechen kann , dass auch auf

die Gleichheit der Laute durchaus nicht zu bauen ist 3
).

Zuweilen sind Stämme durch Zusammentreten verschiedener

Theile eines grösseren Stammes zu besonderen Zwecken entstanden.

Mit ziemlicher Sicherheit lässt sich sagen, dass die Ansiedlung in

Mekka durch verschiedene Theile der Fihr, eines Zweiges der Ki-

näna, geschehen ist, und zwar so, dass gewisse Geschlechter ganz,

andere nur theilweise der neuen Einheit beitraten. So wurden die

Qoraiü zwar wohl als Fihr bezeichnet, aber die Leute aus gewissen

Geschlechtern
,

die den Listen nach den angesehensten in Mekka
ganz nahe standen, nannte man doch nicht eigentlich Qora.ii, sondern

nur Fihri. Und selbst der Name QoraiS bezeichnet« nicht aus-

schliesslich die Bewohner der Stadt, sondern ihn führten auch ver-

schiedene Geschlechter, die dem Wanderleben treu geblieben waren,

die s. g. „Aussen-QoraiS*
( ,

Jt, N H _s). Uebrigens kommt der

Name QoraiS auch noch sonst bei den Kinäna vor, zum Theil in

Verbindung mit denselben Namen wie denen der Mekkanischen

Ahnenliste. Man sieht, das Geschlecht Qorais war älter als die

Ansiedlung einiger Familien
,

die sich zu ihm rechneten und deren

Nachkommen seinem Namen weltgeschichtliche Bedeutung verschafft

haben.

Ein Stamm
,

der durch Zusammenschluss von Arabern ver-

schiedener Herkunft gebildet ist, scheinen die Tannch zu sein, die

1) ZDMO. 16, 387.

2) Während ich über frühere Wanderungen der ‘Aneze allerlei gefunden

habe, kann ich nichts Genaueres darüber sagen, wann die ‘Aneze zu ihrer

herrschenden Stellung in der syrischen Wüste gelangt sind: übrigens schwerlich

vor dem 15. odor 16. Jahrh. n. Chr.

3) In Wirklichkeit ist j! wohl eine Pluralbildung der Form .vL*i
y

die für Stammnainen jetzt beliebt ist, mit u statt i wegen des •; so hat

Snouck s Listo auch einen Stamm
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am untern Euphrat angesiedelt waren. Feste Ansiedlung und Acker-

bau führen leicht zum Aufgeben der alten Stammesgliederung, imd

der Chalife 'Omar ermahnte daher seine Araber
,

auf ihre Stamm-
bäume zu halten und es nicht zu machen wie die Bauern des ‘Iräq,

die auf die Frage „von wem bist du?“

1

) antworteten „von dem
und dem Dorfe“ ä

). Gleichwohl wird auch den Tanüch eine gemein-

same Abstammung zuerkannt ®). — So treten nach Burckhardt alle

Araber aus dem Negd
,

die sich in Baghdäd niederlassen
,
welcher

Herkunft sie auch sein mögen, zum Stamm 1 Oqail (‘Ai/Sl)
4
).

Solche Vorgänge haben sich wenigstens früher in genealogische

Form gekleidet: bei Weitem das Meiste der Art ist jedoch für uns

unkenntlich geworden. Wie sich aber die Geschlechter und Stämme
bei den Arabern und den Semiten überhaupt ursprünglich ge-

bildet haben , das ist noch eine ganz andre Frage
,

deren Lösung

sich allerdings wohl nur sehr unvollkommen und mit Hülfe etwas

gewagter Hypothesen erreichen lässt.

Das Buch RSm’s hat einen so reichen Inhalt, dass es mir

erlaubt sein dürfte, auch nach den langen obigen Erörterungen

einige Einzelheiten noch besonders zu besprechen

Der Identiticierung von Sara und Israel (S. 30) kann ich

nicht beistimmen, TH ia
5
) wird viel natürlicher als Fern, von -viaTr

.

~

angesehn denn als Ableitung von \ "no
;
die andre Form ent-

hält das alte Fem.-Suftix
, das auch im Syrischen noch als ai vor-

kommt
,
im Arabischen ^_L

,
im Geez & ist. Die „Fürstin“ als

Frau und Schwester des „hohen Vaters* scheint mir noch immer ur-

sprünglich ein Götterpnar zu sein wie „König“ und „Königin“ und
y o »

rjbn
,
„Herr“ und „(meine) Herrin“ bsa und ’rbsa 6

). — In (jzyc

1) Die Worte mimman anla bedeuten zugleich „von wem stammst du?“
und „zu welchen Leuten gehörst du?“

2) Ibn 'Abdalbarr
,
Inbäh; Ibn Chaldün Mqdm. 1, 237. Aehnlich heisst

es von den Choräsauern: „ihre Stammbäume sind ihro Dörfer* Ibn Faqih

315, 20. — Dass bei den wesentlich vom Ackerbau lebenden Israeliten die

„Stämme“ früh überwiegend territoriale Bedeutung bekommen hatten
,

zeigt

2 Sam. 4, 2: „Rechah aus Beeroth von den Söhnen Benjamin’s; denn auch

Beeroth wird zu Benjamin gerechnet”
;

also nicht wegen seiner Abstammung,
sondern wegen seines Heimathortes oder vielmehr wegen der üblichen Zu-

theilung desselben ist er einer von den „Söhnen Benjamins“.

3) Vgl Tab. 1, 745 f. mit Bekri 16. Ein ähnlicher Fall Ibn Dor. 8, 1 f.

4) Socin glaubt nach einer brieflichen Mittheilung dies bestätigen zu

können. Es wäre wieder von grossem Interesse . zu erfahren
,
in welchen Ver-

hältnisse sich diese ‘Oqail zu dem alten, zeitweise sehr mächtigen, ‘Oqail und
anderseits zu den aus diesen hervorgogangenen. noch immer machtvollen Mun-
tafiq fühlen.

5) JZdgpa der LXX, Serri (‘“TC) und Serra (mo) der Samaritaner

(Petermann) wären noch deutlicher; doch will ich darauf kein grosses Ge-
wicht legen.

6) Am Ende auch aJj! und ?
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.jemals“ (Mafadd. 36, 14) eineu Gottesnamen zu finden (S. 261), ist

doch etwas bizarr. Diese Bedeutung erklärt sich einfach aus

.Wechsel“, .Wechsel der Zeit“, .Zeit* s. Mufadd. 41, 8
’). jc%c-

als Gottheit ist wohl nur eine Personificierung der Zeit oder viel-

mehr der wechselnden, zerstörenden Zeit, vergl. J! ,

vH; u- drgl. m. *); so wird das Wort ja deutlich gebraucht

Ham. 271 v. 2*). Mit dem Lande hat das sicher auch nichts

zu thun.

Sollte es auch einen bestimmten Kunstausdruck für das beim

Vertragschliessen vergossene Blut 4
)

gegeben haben, so war das

sicher nicht das Wort aaham (S. 48), denn das ist bloss .schwarz“,

.dunkelfarbig“, ein vom Dichter willkürlich angewandtes, durch ein

Synonym {duqi) noch verstärktes Epitheton
,

dessen Substantiv

(viaasüf ) .Blut“ als selbstverständlich wegbleiben konnte. — Aus
dem Worte ‘aqiqa für das Opferthier, das beim ersten Sclieeren

des Kindes dargebracht ward, darf man schwerlich tiefgreifende

Folgerungen über die Umwandlung älterer Familienverhältnisse ziehen.

Man kann ‘aqiqa direct von .schneiden“, .spalten* in der Be-

deutung von nehmen ,
oder aber

,
was ich vorziehe

,
es als

.Scheerungs-(Opfer)* fassen
,
denn ‘aqiqa ist ja das .Abgeschorne“

und dann der .Flaum“ sowohl beim neugebomen Kinde 5
) wie bei

)i.« O -

Thieren *). — In Schwurformeln wie o +• bedeutet sicher

nicht .Verehrung, Religion“ (S. 266), sondern einfach .Leben“; es
0 ’

i

*

ist bloss eine Nebenform von
j
—>— Jyoox, s. Gauh.

,
Ihn Dor.

9 u. s. w. Ganz so sagt man im Syrischen zur Betheurung Ao. T

.bei eurem Leben“ Efr. bei Overbeck 154, 9; »o\n«.
t;
>n« Vs-..

JJ

.nein, beim Leben unsers Herrn Jesu Christi“ Mart. 1, 221, 1 u. s. w. 7
)

ln sJJI über dessen I‘räb die Ueberlieferuug unsicher ist,

t « «I .(i •

1) «c also wie •

2) Beachte Personificationen wie: „die Töchter der Zeit spielen mit Allem"

Ihn ITls. 016. 9 d. h. „die wechselnden Ereignisse vernichton Alles"

3) Vgl. noch Bekrl 65, 1 ff

4) Von RSm übrigens ganz vortrefflich besprochen.

5) Amrlq. 3, 1.

ßi Beiin Esel Zuhair 1, 17; beim Strauss Hudh. 232, 9. Vgl über das

vieldeutige Wort und Uber die Wurzel überhaupt Kämil 305 f. 676.

7) Weitere Beispiele s. hei Payno-Smith.
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steckt irgend eine Ellipse
,
was in einer solchen Betheurungsfomiel

nicht auffällig ist. Auch glaube ich nicht, dass die zahlreichen

O . > O

Namen von jener Wurzel wie nta?
, t <-

l ’ J ’ -v

u. S. w. religiöse Bedeutung haben, „Mutter des Be-

bauers“ ist eine scherzhafte Kunja xar' uvxirfQaaiv für die Hyäne,

welche den Gegensatz der Cultur bedeutet, wie dies räuberische

Thier auch llmm Naufal „Mutter des Freigebigen“ heisst. — Der
Name Bar Daipdn darl durchaus nicht anders erklärt werden

denn als Sohn des Flusses Daiitdn; so heisst ja der Fluss von

Edessa, griechisch 2xiq reg. Dagegen ist nicht (laisdn der Stein-

bock
,

sondern daipd (S. 220). — So nahe die Bedeutungen von

„einbrennen“
, oder „einstechen“

,
dann „bezeichnen“ und

„bunt machen“, „tätowieren* *) und „sticken* sich berühren, so dürfen

wir diese Wurzeln doch nicht vermengen (S. 213), es wäre denn

zuvor nachgewiesen , dass die Annahme des Uebergangs von ^
in oder umgekehrt berechtigt sei. Ebenso ist es mit und

JS 291). Etymologien wie die S. 311 f. *) sollte man doch

nicht einmal als Spielerei geben, denn man könnte dadurch nur zu

leicht die Unerfahrenen irre leiten

!

Dass Tütt' eine Handelsstadt gewesen, wie Mekka (S. 2), be-

zweifle ich. — Ich sehe nicht ein, warum die Ueberlieferung un-

richtig sein soll, dass man in Marrän das Grab Tamlin’s, des Stamm-
vaters der Banü Tamün, zeigte (S. 19 f.). Grade, dass dieser Ort,

eine der letzten Stationen auf dem Wege von Basra nach Mekka,

an der Westgrenze des Negd 3
), weit entfernt von dem Gebiet lag,

wo w i r die Tainlm kennen
,
spricht dafür

,
dass das dortige Grab

in’s graue Alterthum reichen sollte, und ganz entschieden dagegen,

dass dort einer von Gartr's nächsten Vorfahren begraben war. Der

Theolog ‘Amr b. ‘Übaid war übrigens kein Klient der Tarnim, sondern

der ‘Oqail, war auch nur zufällig auf der Rückreise von Mekka
in Marrän gestorben

4

). — Die Geschichte vom Ross-Zaid 6
) Agh.

1 ) Bei den Araberinnen durchweg zum Schmuck. Verwandt ^»4» ’

1

2) Ich bemerke noch besonders, dass r und l im Semitischen gar

nicht leicht wechseln.

3) 8. WUstoufeld
,

Die Strasse von Ba<;ra nach Mokka S. IG und die

Karte dazu.

4) Ibu Challikan nr. 514; Ibn Qotaiba 24.

b) ln Zaid alchciil ist der Genitiv kein ursprünglicher Theil des Namens,

9

sondern ist zur Qualiticierung odor Unterscheidung angohangt wie in cX—jj

- > o r y - >

Ilam. 278 paon.; »J| vX-Jj
,

Ibn Ja'is 8. 52;

«• - > o «. J

hudhailischer Dichter; jbLwoil Tab. cd. Koseg. 1, 190, 14.
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16, 57 ist S. 258 nicht richtig aufgefasst. Zaid kommt unerkannt

in die Schlacht und tritt als Qais b. ‘Asini auf, um diesem den

Ruhm seiner Heldenthaten zuzuwenden. Also muss er das Feld-

geschrei der Tamlm ausstossen
f
. ..y; ju und sich

,
wenn er einen

getroffen, des Qais Kunja beilegen und rufen üU iPwVä-

„nimm das: ich bin Abu NN* d. i. „ich bin Qais b. Asim“. Die

arabische Kunja ist ja ausschliesslich der mit Abu oder lhum ge-

bildete Name
;
die Stelle hat nichts Besonderes mit Jes. 44, 5 zu thun.

— Das 8. 209 Angeführte, wo der Gott A’twrrf von Arabien und
Tar'athe von Mabbog genannt wird, stimmt gauz zu Aboda zara 11b
unten, und die scharfsinnige Verbesserung Landauer’s *) für letztere

Stelle »HD n für wird damit hinfällig. — So richtig die

Verbesserung juu für Ham. 164, 25 und 26 *); Jilqüt

4, 387, 8 ist (S. 249), so unmöglich ist die doppelte Veränderung,9m m

JUL* yia Ham. 164, 28, denn man sagt bloss Ajco, nicht

Jut/o wo und auch nicht Xjbli. . vQ „Söhne des und des Vaters

und der und der Mutter“. Natürlich ist jis*o für 'kjSo zu lesen

und wohl ohne
5

s
). Die einzelnen Qabtla’s von Subär =

Sa‘d Hudhaim werden aufgezählt; von diesen sind die Gulhuma

(Ibn Dor. 320, 10) keine unmittelbaren Abkömmlinge von Sa‘d,

sondern ihr Vater ist Mu'äwija, der von Sa‘d abstammt; ._£?

geht auf alle vorher Genannten. Viel mehr kommt aber in Betracht,

dass diese ganze Erzählung und also auch alle oder doch die

meisten damit verknüpften Gedichte ohne geschichtlichen
Werth sind. Diese Ereignisse müssten sehr, sehr lange vor dem
Islam geschehn sein, da die Qodü‘a-Stiimme dabei noch ganz in

den Süden gesetzt werden ; aus einer so frühen Zeit sind aber

keine Gedichte erhalten, auch wenn man damals überhaupt schon

solche ganz in den Formen und der Sprache der Späteren gemacht

haben sollte. Dies genügt; sonst liessen sich noch weitere Gründe

für die Unechtheit aufführen.

Mythologischen Vermuthungen gegenüber treibe ich am Ende
meinen Scepticismus leicht zu weit; ich kann aber nicht leugnen,

dass mir in den scharfsinnigen Erörterungen S. 292 ff. Manches
recht gewagt vorkommt, Etliches gradezu bedenklich.

1) Deutsche Litteratuneitung 1886 , 6. Kehr 183. Vgl. den Namen

OO^VJU \V right, Cat. 786 b, 19.

2) Die vortreffliche Hamäsa-Handschritt hat aber, wie mir Iloutsma schreibt,

diese ganze Stelle so wie sie Kreytag giebt.

3) Die Abweichungen von WUstenfeld 1 wären nur gering.
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Ich habe da nun gegen das Buch im Ganzen wie im Einzelnen

viele Einwendungen gemacht und nur zum kleinen Theil statt der

angefochtenen oder doch bezweifelten Aufstellungen positive Gegen-

ansichten geilussert, wenigstens so weit es sich um wichtige Dinge

handelt. Ich könnte dies Verfahren sogar noch weiter fortsetzen,

aber ich fürchte, ich bin schon zu ausführlich geworden. Man wird

auf alle Fillle nicht wünschen, dass ich nun auch noch weitläufig

solche Puncte erörtere, in denen ich mich RSm’s Ansichten an-

schliesse. Unsre wesentliche Uebereinstimmung in vielen Grund-

anschauungen erhellt ja schon aus dem, was ich oben gebe. Und
das erkläre ich zum Schluss ausdrücklich: wie mich dies Buch in

ganz ungewöhnlichem Maasso angeregt und zu weiteren Unter-

suchungen veranlasst hat
,

so ist es geeignet
,

allen denen
,

die es

mit selbständigem Urtheil lesen, die erspriesslichste wissenschaftliche

Förderung zu verschaffen.

Nachträge.

Zu S. 161 Anm. 1 : Allerdings scheint grade der Name Qoraii

von einem Fische genommen zu sein. Denn es ist doch , wie

schon manche Araber annahmen (Tab. 1, 1104, 3), wahrscheinlich

O- </

das Diminutiv von (so Qämüs; Damirt ^tJs) «Hai* (vgl. Dozy

s. v.
;

Ibn Faqth 290 , 16). Das ist aber
,

wie das talmudische

N1313 B. b. 74a ult., aus dem griech. xup^uuia^ (carc/iarus

Columella 8 gegen Ende) nach ägyptischer Aussprache entstanden.

Der Name ist also, wenn diese Ableitung richtig ist, verhältniss-

mässig jung.

Zu S. 173. inn ist im A. T. nur „Schwiegersohn“ resp.

p , 6 . .

„Bräutigam“ , aber Jjfcu. ^ ^ ist ausser „Schwiegersohn“ auch

„Bruder der Frau“
,

s. Payne-Smith s. v. und Ibn His. 226. So

Agh. 16, 100, 23 „die Leute vom Stamm deiner Frau*.

Strassburg L E., Februar 1886.

Th. Nöldeke.
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Berichtigungen.

Seite 3, letzte Zeile, lies Sudhaicar für Dhundhiraj.

„ 28, Anra. 12. Nach einem kürzlich erschienenen Aufsatz

Mr. Fleet's (Ind. Ant. XV, 105) sind die Dighwa- und die Benares-

Tafel in den Jahren 155 und 188 datirt und ist der in ihnen

erwähnte Bhojadeva von dem der Pehoa-Inschrift verschieden.

Seite 55, Zeile 4, lies °»fr»To .

„ 74, No. 137, lies 8irlshapadra.

, 74, Anm. 1, lies Srrishupadraka.

E. H u 1 1 7. s c h.
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Ueber die Auszüge aus griechischen Schriftstellern

bei al-Ja‘qübi.

Von

Dr. M. Klamroth.

I. Hippokrates.

Einer von Nöldeke in dieser Zeitschrift (XXXVIII, 154) ge-

gebenen Anregung folgend
,
unternehme ich es

,
zu der Partie in

Houtsma's Ausgabe der Chronik des Ihn Wädih al-Ja'qübl (Leiden

1883), welche von den wissenschaftlichen Werken der Griechen

handelt (I, 106— 161), einige Anmerkungen zu veröffentlichen. Zu-

vörderst lernen wir aus diesem Abschnitte
,

welche griechischen

Schriftsteller schon im 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung den

Arabern als so bedeutend erscheinen
,

dass ein Historiker es für

seine PHicht hält, seine Leser mit dem Inhalte ihrer Hauptwerke
bekannt zu machen. Es sind dies von den Aerzten Hippokrates

(p. 107—129) und Galenus (p. 130—133), von den Philosophen

Aristoteles (p. 144—150), von den Mathematikern Euklides (p. 135
— 139) und Nikomachus (p. 139— 143), von den Astronomen Ptole-

maeus (p. 150— 161). Ausser diesen sechs Koryphäen werden in

der Kürze (p. 129— 130, 134—135, 143) noch zwölf andere

griechische Gelehrte besprochen. Die Auszüge aus Schriften des

Hippokrates nehmen von den 55 Seiten fast 22, also zwei Fünftel

des Raumes ein
;

bei ihm allein tritt an die Stelle der Inhalts-

angabe zum Theil eine wörtliche Uebersetzung.

Ja‘qübt erwähnt zehn Werke des Hippokrates, giebt aber nur

von fünf (1—4, 6) den Inhalt an und behauptet nur von den vier

ersten
,

dass für Mediciner ihre Kenntniss unerlässlich sei. Ihre

Titel mit den entsprechenden griechischen sind folgende:

1. v_jjü i. e. 'sJif ugia/Aoi Ermerins I, 397—459.

2. aL-Jt. 0UJuJS UJU3 i. e. //tpt atgttiv vbÜTdtv

TÖntuv I, 241—283.

3. tu« i. e. IUqi ätairtjg ö'ituv I, 287—327.

Bd XL. 13
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•

4. iLxJüij i_»UJ i. e. HyoyvwaTixov I, 127—155.

5. i. e. Hegt yovr/b\ /legi (fVdto^ Ttutäiov

II, 481— 523.

6. .^Nl i. e. liegt tyvaios ccvfrgtunov II, 79—98.

7. tljuLi! vjüü i. e. I/tgt rgo(f>7^ III, 297—305.

8. «jju.'JI («jIjü i. e. liegt ißäoudcltov III, 533—564.

9. ?L=».I »Ui L e. rvvuixeituv tu rtguirov II,

527—605.

10. . - t
;

v-JUl i. e.’Uniötjftiwv tu ngiZruv 1,159—198,

tu rgirov 201—237, tu deviegov 463— 510, [rö reTitgruv 513

—554J ru ixruv 557— 614, [rii lßöufj.uv 639—711, tu neunTov

715—738].

Vergleichen wir diese älteste arabische
,
etwa i. J. 872 auf-

gestellte Liste von zehn hippokratischen Schriften mit derjenigen

des Ihn Abt Ja‘qüb an-Nadini, die über hundert Jahre jünger, etwa

i. J. 987 niedergeschrieben ist (Fihrist p. 288), so finden wir auch

hier die gleiche Anzahl von Titeln , freilich in etwas anderer Aus-

wahl; und noch Abü-l-Farag (t 1286) beschränkt sich auf eine

Dekade (Histor. dynast. p. 85—86). Nach Andeutungen des Hftggi

Chalifa (t 1658) indess (I, 491 zu Nr. 1471; III, 155 zu Nr. 7985;
V, 51 zu Nr. 9901; V, 52 zu Nr. 9902; V, 56 zu Nr. 9923)
umfasste der arabische Hippokrates- Kanon zwölf Nummern

,
und

auch aus dem umfangreicheren Verzeichniss des Ihn abi Usaibi'a

(t 1269) hebt sich dieses Dutzend ab durch Voranstellung, aus-

drückliche Nuineriruug und beigefügte Inhaltsangabe (p. 31— 32).

Dii? in den genannten Listen aufgeführten Werke des Hippokrates

sind es im allgemeinen auch , von denen wir arabische Ueber-

setzungen nachweison können und zum Theil noch besitzen, während

von den etwa drei Dutzend anderen gewiss auch Ilm abi Usaibi'a

und Hftggt Uhaltfa nur die Titel kannten ’). Dass die Auswahl der

Araber eine geschickte und sachgemässe war, wird kein Kenner des

1) Zu den in arabischer Uoborsetzung noch vorhandenen pseudohippokra-
tischon Schriften, die Wenrieh (§ LXXIV) erwähnt (De mortis signis, De
pustulis, Curationes Hippocruticae =; Do ocnlo) weis» ich nur noch eine hinzu-

zufügen. Eine Handschrift nämlich auf der K. Bibliothek zu München (Auinrr

Nr. 805) enthält auf fol. 129— 141 einen Commontar des Hunain zu dem
Hippokratischen Werke lleoi oxiaurjrov

,

also auch wohl don erklärten Text
selber. Dagegen scheinen in dem Codex arab. Nr. 989, 2 des Britischen Mu-
seums zwei der von Wenrieh schon genannten Abhandlungen enthalten zu sein,

da in den Worten der Uoberschrift Ou«^iLc ,% Jl v-JJO offenbar

zwei Titel stecken (Doch vgl TIAg. Chalf. Nr. 99.13 mit IJsaih. p. 33, I 1.)
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1

Hippokrates in Abrede stellen. Mau vergleiche die genannten vier

Listen
, bei denen ich die Nummern des Ihn abt Usaibi'a zu

Grande lege.

Us. Ja‘q. Fihr. Abulf.

Nr. 1
,
3 maqälät Nr. 14 5

)

Nr. 2 m * . [

}

oJü ,
2 mnq.

v > ’*•
• •

Nr. 4 Nr. 4 Nr. 4

Nr. 3 sLil.
,
3 maq. Nr. 3 Nr. 5 Nr. 5

Nr. 4 7 maq. Nr. 6 Nr. G Nr. 8

Nr. 5 iüjuJi iLOGu vJutf
,
3 maq. Nr. 5 Nr. 12

Nr. 6 bJuäJ! (_>*>! uUl ,
3 maq. Nr. 1 Nr. 8 Nr. 6

Nr. 7 tL~wül eLa-jl vjUtf
,
2 ma<|. Nr. 2 Nr. 9 Nr. 9

Nr. 8 sAslyll 7 maq. Nr. 10 Nr. 11 Nr. 11

Nr. 9 _KÜ>NI 3 m“9- ') Nr. 13<) Nr. 3 Nr. 3

Nr. 10 iljoü! Vwi-Xi', 4 maq. Nr. 7 Nr. 2 Nr. 2

Nr. 11 i.j.iV (1 maqäla *)

)

Nr. 8 Nr. 15«)

Nr. 12 Jül
,
3 maij.

4

) Nr. 14

Sehen wir zunächst von der Liste des Abü-l-Farag ab, so wer-

den 6 Nummern des Hippokrates-Kanons, 2, 3, 4, 5, 6, 8 von drei

Gewährsmännern bezeugt; von den 6 übrigen findeu sich 3 auch

im Fihrist, nämlich 9, 11, 12, und die andeni 3, nämlich 1, 7, 10

auch bei Ja'qübl. Von den Nummern 2, 3, 6, 7 bezeugt es ausser-

dem Häggi Chalifa (a. a. O.) ausdrücklich, dass sie zu den ^s. Uji

1) IlfQi xvjAtov Ennerins I, 617— 635, vgl. Wenrich p. 103— 104.

Gegen Wenrich» Beweis fUr die Identität der Titel lässt sich nichts ein-

wenden. Sollte aber dor Text dieses für unser Verständniss jetzt völlig ver-

lorenen Buches im 9. Jahrhundert noch so lesbar gewesen sein, dass isü ibn

Jahjä es ins Arabische üborsetzen konnte?

2) *= Kat * it]t((£iov Ennerins III, 207—222, vgl. Wenrich p. 109— 110.

3) *=* rhQi ayuwv xai ntoi dQ&ffotv Ermerins III. 3— 156, vgl. Wen-
rich p 106.

4) Nr. 13 = Nr. 8 im ersten Verzeichnis*

5) Nr. 14 yV; ti » Ouxo

s

Ermerins I, 3— 4.

t i

C) Nr. 15 u*tJl _u>ui (sonst (j«Ul
)
=

Ihoi jiöv iv KfifttXij lyio/inxtor Krinerins I, 369— 394

13
*
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gehören, und dass 4, 5, 8 nicht fehlen durften, ist ohnehin selbst-

verständlich. Die dein Ja‘qübi und dem Fihrist eigentümlichen

Nummern, in unserm Verzeichnisse 13 und 14, können auch aus

sachlichen Gründen eine Stelle im Dutzend-Kanon nicht beanspruchen,

die 'Eftdofiädeg als ein unbedeutendes und dem Gedankenkreise des

grossen Arztes fernstehendes Machwerk, der 'Ogxog wegen seines

allzu geringen Umfanges und der dein Muslim anstössigen Eides-

form *) Ungern aber vermissen wir in einer Auswahl Hippokra-

tischer Schriften die unbezweifelt ächte Abhandlung „Von den

Kopfwunden", und Abü-l-Farag folgt einem richtigen Gefühle oder

einer guten Quelle, wenn er der Liste des Fihrist diese Nummer
hinzufügt *). Interessant ist mir nun die Mittheilung des Professors

£

A. Müller, dass in drei Qiftt-Handschriften das uUf
erwähnt wird, freilich so, dass es an die Stelle des verdrängten

. v - ö (= Us. Nr. 8) der andern Handschriften und des

Fihrist getreten ist. Hei der Abhängigkeit des Qiffi vom Fihrist

ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch in diesem (nach Müller:

wenigstens in der vom Qif(i benutzten Handschrift desselben) das

Huch von den Kopfwunden Erwähnung fand, und diese Vermuthung
gewinnt au Wahrscheinlichkeit, wenn wir die auffallende Aebnlich-

keit der Listen im Fihrist und bei Abü-l-Farag in Betracht ziehen*).

Die Uebergehung von Nr. 8 einerseits und Nr. 15 andrerseits in

den Qiftt-Handschriften spricht dafür
,

dass neben dem Dutzend-

Kanon von Ja‘qübt an bis in die spätesten Zeiten auch die Vor-

stellung einer kanonischen Dekade bestand, obgleich hinsichtlich der

Zugehörigkeit einzelner Schriften zu derselben keine völlige Ueber-

einstimmung herrschte. Indem wir uns hier auf die Dekade des

•Ta‘qübt beschränken, stellen wir diejenigen fünf Werke voran, wo
er nur die Titel nennt

,
lassen darauf die beiden folgen . deren In-

halt er summarisch augiebt
,
und zuletzt die drei

, aus denen er

ausführliche Proben mittheilt.

1) v_>LXJ „das Buch vom Embryo* fehlt ini Fihrist.

Bei Ihn ab! Usaibi'a (p. 31) heisst es und zerfällt

in drei maqälät : die erste maqäla (bei Ermerius etwa a— t)

1) Vgl. jedoch Wenrlch p. 104.

2) Dio arabische Uebersetzung dieses Werkes von ‘isä ihn JalijA (Wenrlch

p. 105) ist meines Wissens, wenigstens auf europäischen Bibliotheken, nicht

vorhanden.

3) 4, 5, 9, 11, 3, 2 stehen bei beiden an gleicher Stelle, 6 und 8 haben

ihre Stelle vertauscht, 14 ist dort dio erste, hier die letzte Nummer; stand also

einst auch Nr. 15 im Fihrist. so brauchen wir nur noch bei Abfi-l-Farag Nr. 12

zu ergänzen — und boide Listen sind identisch.
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handelt vom Samen ontQpia), die zweite (g'— ig') vom Em-

bryo natStov, e'ftßgvov)

,

die dritte (<£”

—

Iß') von der

Bildung der Glieder (t'uoct, ulXea). Hippokrutes selbst nannte

dies Werk liegt tfvaio^ natSiov tov iv röxm (Ermerins II, l’roleg.

LXXXIV); spätere nannten es Hegt yovije. Der doppelte Titel

verführte Wenrich (p. 103), eine besondere Schrift liegt yovifc

vorauszusetzen, um den arabischen Titel ouJ v-jLä-5

unterzubringen; indoss ist für zu lesen (Häg.

Chalf. V, p. 162), und gemeint ist das Schriflchen liegt oSovto-

tfvltjg (Ermerins III, 291—293), welches Wenrich (p. 106) unter

dem abgekürzten Titel aufliihrt. Eine arabische

Uebersetzung des Buches vom Embryo existirt meines Wissens

nicht ').

2) j-Ijuri! .das Buch von der Nahrung“ fehlt im Filmst.

Nach Ilm abi Usaibi'a (p. 32) besteht es aus vier maqälät, eine

Angabe, welche bei der Kürze dieses Werkas im Original (bei Er-

merins wenig über acht Seiten) sehr auffällig ist; da aber sein

kurzes Argument dem thatsächlichen Inhalte des Buches Hegt

rgoff (je entspricht, müssen wir uns bei dem Mangel an weitern

Nachrichten mit der schon von Wenrich (p. 105) gegebenen Identi-

fication begnügen “).

3) olXJ .das Buch von der Siebenzahl oder von den

Siebensachen“ fehlt im Fihrist und bei al-Qiftl
,

ja auch in dem
sonst so reichhaltigen und vollständigen Kataloge des Häggi Ohalifa.

Ibn abi Usaibi‘a erwähnt es zwar (p. 33), ohne einen Zweifel an

seiner Aechtheit zu äussem
,

aber leider ebenso wie Ja'qübi ohne

Bezeichnung seines Inhalts. Poch ist die oben gegebene Identifi-

cation völlig sicher (vgl. Wenrich p. 108), zumal uns eine angeb-

lich von Hunain gemachte arabische Uebersetzung dieses pseudo-

hippokratischen Schriftchens mit dem Commentar des Galenus in

zwei Handschriften
,

in München (Aumer Nr. 802) und in Paris

1) Es ist mir nicht bekannt, ans welcher Quelle VVlistenfeld (Gesch. der

arab, Aorzto Nr. 801 und nach ihm Wenrich (p. 103) ihre Angabe über die

Uebersetzung des Abü-l-'Abbäs Ahmad al-Sarachsi ( 899) geschöpft haben.

2) Es liegt freilich durchaus nichts iin Wege, an die 3 oder 4 Biichor

n.oi Staittit (Ermerins III, 397—486, bez. 499) zu denken, die zum grossen

Tlioilo gleichfalls von der Nahrung handeln. Denn der Titel

erinnert vielmehr an den Inhalt des kurzen Tractates liegt

Stairr,s vyietrf-e (Ermerins II, 99— 106). Da Wenrich nur nach Katalogen

arbeitete, hat or dieso beiden an Inhalt und Umfang sehr verschiedenen Werke
zusaramengeworfon.
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(Supplement 2391), noch erhalten ist. Der Anfang des Textes in

der Münchener Handschrift, die übrigens auch wegen ihres hohen

Alters (sie ist aus dem Jahre 471 d. H., d. h. 1078/9 u, Z.) Be-

achtung verdient, stimmt sehr wohl zu dem Anfang des vom
griechischen Originale noch übrigen Fragmentes (Ermerins 1H, 533);

und wenn die Abhandlung nicht eine völlig werthlose Spielerei mit

der heiligen Zahl 7 wäre, müsste man den Versuch machen, durch

Vergleichung der arabischen Version mit der lateinischen den Ur-

text zu reeonstruiren. Dass man sich zu Ja'qübl’s Zeit für ein

solches Buch interessirte
,
und dass er es in einer Auswahl von

10 Schriften des Hippokrates anführt, ist uns heute freilich unver-

ständlich.

4) »LttJÜt eü>jf uJü „das Buch von den Weiberkrankheiten*

fehlt im Fihrist. Nach Ihn abf Usaibi'a (p. 31/2) zerfallt es in

zwei maqälät. Da eine arabische Uebersetzung dieses Werkes nicht

mehr existirt, vielleicht auch nie existirt hat, so bleibt die Identi-

fication unsicher. Da aber im Original l'vvaixtiuv rö rtouitov

und rvvatxthuv tu dtvrtgov (abgesehen von den kleineren Schriften

ähnlichen Inhalts) keine Einheit bilden (Ermerins II, Proleg. XCIID,

so haben wir
,

glaube ich
, unter den beiden maqälät die Theile

eines, und zwar des ersten Buches zu verstehen. Die erste maqäla,

welche von den Krankheiten handelt, die infolge des Ausbleibens

der monatlichen Reinigimg t ?-< i l cf. Ermerins II,

p. 528 = tu xurafit/vta rtnotfguaatafhat) entstehen, würde dann

die §§ u bis xd umfassen ,
die zweite von den Krankheiten der

Schwängern und Wöchnerinnen (»Juu. vüö. cf. p. 557

rwv tv yaargi lyovaitvv und p. 577 örav yvvr, r/xp) den

grösseren Rest, aber wohl nur bis oy
, da von Heilmitteln in der

Inhaltsangabe des Ibn abi Usaibi'a nicht die Rede ist.

5) \ . , 1 )1 j 1 v_)Jü „das Buch von den Epidemien*. Alle

Quellen ausser dem Ja'qübl erkliiren das griechische Wort durch

und kennen sieben maqälät, von denen nach Ibn

abf Usaibi'a (p. 32) 4, 5 und 7 unilcht (jO^Jou«) waren und, weil

sie keine Beachtung fanden ("j jJxJt wi Ji)
,
verloren gingen

2 und 6 sind Tagebücher oder Notizen ( tA_i

|

des Hippokrates, mögen sie von ihm selbst oder von seinem Sohne

nach Mittheilungen seines Vaters »jJ. *Xj
(

.,l

* « „ — niedergeschrieben sein. Nach dein Fihrist
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(p. 288) verfasste Galen zu Huch 1 und 2 (soll heissen : 3) je drei,

zu Huch 3 (soll heissen : 2) sechs und zu Huch 6 acht Cominentare.

Diese finden sich theilweise, jedenfalls mit dem vollständigen Texte,

in der arabischen Uebersetzung des Hunain auf der bibliotheca Escu-

rialLs (Nr. 800 und Nr. 801 Casirii Bibi. Arab. I, 250—252); nach

Casiri enthielt die erste Handschrift zu Buch 2 vier und zu Buch 3

zwei Commentare und die zweite alle acht Commentare zu Huch 6.

Hunaiu ist nach einer Schlussbemerkung der letztem Handschrift

auch der Uebersetzer von Buch 6, während im Fihrist ‘isü ibn Jahjä

als solcher genannt wird. Nach einer gütigen Mittheilung Zoten-

bergs bin ich in der Lage die, auch sonst nicht ganz genauen, An-

gaben Wenrichs dahin zu ergänzen, dass auch eine Pariser Hand-
schrift (Supplement 1002), die Abschrift einer Mailänder, einen Theil

dieses Galen-Cominentars enthält, nämlich alle sechs Commentare
zu Buch 2, die zweite Hälfte des sechsten sowie den siebenten und
achten zu Buch 6, und zwar ebenfalls nach Hunains Debersetzung.

6) - n A H tL* ,das Buch vom Gerstenschleim (Ptisane)*

wird mit diesem Titel nur noch von Abü-l-Farag (p. 86) genannt.

Wenrieh (p. 107) führt es als eigenes Werk auf und wundert sich,

es sonst nirgends erwähnt zu finden. Doch ist das Buch IItot

ötaixrfi oiitov oder ein Theil desselben unter dem Titel fh()t

TiTtaavtig schon dem Alterthume bekannt (Ermerins I, p. 287 not.),

und der sonst bei den Arabern gebräuchliche Titel .Buch von den

hitzigen Krankheiten 1
“ verdient keineswegs den Vorzug ’). Wenn

nach dem Fihrist (p. 288) dies Werk fünf raaqälät umfasst, so

sind gewiss die vo&a (Ermerins 1 ,
328—365) mit einbegriffen,

während die drei ersten, von ‘lsä ibn .Jahjä übersetzten inacjälät

die ächten Bestandtheile umfassen (Wenrieh § LXXIII) *). Dein

entspricht die Inhaltsangabe bei Ihn abi Usaibi‘a (p. 31). Nach

ihm handelt maq. 1 (a — x) von der Diät (tljotil und

der I’urgirung (cljÄ—1), maq. 2 (xa — ttft) von den Bähungen

(xa

)

,
dem Aderlässe (xß

)
und den Abführmitteln Ixy) maq. 3

(= v— \r\) vom Wein, Honigwasser (uOJxoqTov)

,

Sauerhonig

^ .
. »a : < = o^Vfiehi)

,

vom kalten Wasser und Baden. Da die

sehr dürftige Inhaltsangabe des Ja'qübf nur Worte aus £ (nXtVQt-

tiv xett TteiHnvtvuovtr/v xcti tfgtviuv - - xai xnvaov) enthält und

sich nur mit der Ptisane befasst, so lässt sich nicht entscheiden, oh ihm

das ganze Werk oder nur ein Theil (etwa a — u fl) Vorgelegen hat.

1) Wio der Inhalt zeigt . liegt bei dem griechischen Titel der Ton auf itial-

itjf, nicht auf oSätür. Flügel s Bemerkung 1 zu p. 294, 1. 10 dos Fihrist (p. 140)

beruht »uf Unkonntniss und wird durch meinen Nachweis gegenstandslos.

2) Oie arabische Ueborsetzung dieses wichtigen ächten hippokratischen

Werkes ist in Europa nur in einem Exemplar (Kscur. cod. 852. 4 Casiri I, 2901

vorhanden.
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7) 0^| „das Buch von den Elementen“ findet sich

sonst nirgends erwähnt. Dem Titel nach würde es dem griechischen

Hepi «oywv ') (Erinerins 111,503— 515) entsprechen. Doch sollt«

dem Ja'qübt allein unter idlen Arabern dies untergeschobene Werk
unter diesem Namen bekannt gewesen sein und als ilcht gegolten

haben ? Unsere Identification in der ersten Liste beruht darauf,

dass die Worte der Inhaltsangabe bei Ja'qübt (p. 129) .,1

tOu! UJI _yj sich mit deiu

Satze des Originals ei ev rjv üvd'pujnog, ovSinot' av ijXyee (Erme-

rins II, 81) decken, und dass der arabische Titel durchaus dem
Inhalte des Huches „von der Natur des Menschen“ angemessen ist,

da dasselbo von den vier Elementarqualitilten (wann, kalt, feucht,

trocken) ausgeht (^.,1^,1 bezeichnet ja durchweg eino Vierzahl). Die

fünf Grundstoffe des menschlichen Körpers (Muskeln, Gefasse, Knochen,

Haut und Blut) freilich sind eine Erfindung des arabischen Epito-

mators. Von Hunuins arabischer Uebersetzung dieses Werkes ist

nur ein Exemplar in Florenz bekannt (Wenrich § LXXIV).

8) i >’jo „das Huch der Abschnitte i. e. die Aphorismen“

besteht nach andern Nachrichten (Fihrist p. 288, Ihn abl Usaibi'a

p. 31) entsprechend der Eintheilung des Galenus aus 7 maqälät

(Sectionen) , die in der Ausgabe des John Tytler (Caleutta 1832)

378 Aphorismen umfassen gegen 412 im Urtexte 2
). Da Tytler

selber mehrere Handschriften benutzte 3
), und die von mir ver-

glichene Gothaer Handschrift 4
) auch nicht vollständiger ist, so darf

man annehmen, dass die fehlenden Aphorismen überhaupt nicht ins

Arabische übersetzt worden sind. Es sind dies IV, 64 ;
V, 29

;

VII, 47, 49, 53, 57, 59, 61, 63— 87 5
), von denen die meisten

theils nachweislich unilcht sind, theils in derselben oder in ähnlicher

Form schon an anderer Stelle stehen. Ja'qnbt’s 57 ta'limät be-

ruhen auf einer völlig willkürlichen, wenn auch nicht ungeschickten

Auswahl. Man findet bei ihm in mehr oder weniger vollständiger

1) Früher nannte man dies Huch gewöhnlich ntgi oagsoir (Ertnerins III,

Proleg. LXVIIl, und auch im Arabischen hiess es (Wenrich

p 106).

2) Wenrich (§ LXXIli gioht die Zahl 412 fälschlich auch für die arabischen

Aphorismen an.

3) Eino derselben ist wohl Nr. 083 im Britischen Museum, die mit VII, 54

(» gr. 62) schliesst.

4) Nr, 2023, 2 (Pertsch IV, p. 54). Der Verwaltung der Herzoglichen

Bibliothek bin ich wegen der verstatteten Benutzung dieser und anderer Hand-
schriften zu grossem Danke verpflichtet.

5) Um die Differenz von 34 vollständig zu erklären, muss ich hinzufügen,

dass I, 7 und 8 im Arabischen nur als ein fasl gelten.
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und mehr oder weniger wörtlicher Ueberselzung folgende Apho-

rismen'): I, 1, 4, 11, 12, 14, 16 + 17, 20; II, 1 + 2, 9*, 15, ?,

23, 29*, 33*, 43, 48; III, 1*, 6, 11, 15 + 16, 18, 24, 26 + 27

+ 28; IV, 1, 4*, 13, 21, 27, 36, 43, 48, 57, 65, 73; V, 1, 9,

16 + 17, 22, 28, 39, 48, 55, 64; VI, 1*, 10, 18, 23, 31, 38, 45,

53; VII, 1, 17, 31, 37, 44, 45, im ganzen 63, von denen einer

(hinter II, 15) weder im Originale noch bei Tytler steht. Schon

der Umstand, dass Ja'qühi nie den ersten Aphorismus einer Section

überspringt, beweist, dass ihm das vollständige Werk in der üb-

lichen Eintheilung vorlag. I)a er weder des Griechischen noch des

Syrischen*) kundig war, und da bis jetzt nur eine arabische

Uebersetzung der Aphorismen, nämlich die des Ilunain 3
), bekannt

ist , so fragt es sich zunächst
,
ob Ja'qübi diese exoerpirt hat.

Doch hat sein Auszug mit derselben wenig mehr gemein als die

bekannten vier ersten Worte (Vita brevis, ars longa); selbst von

den Krankheitsnamen stimmt kaum die Hälfte überein, wie folgende

Tabelle zeigt.

Original Ja4qüb! Hunain

I, 4 ji cifrog finxnöv oV CJfof

Tiufrog o|ii So- OV
I, 11 napoSvOftog

<•
*•

Iqjj

I, 12 TtXtVQlTtg üU

II, 2 Tiafjarfooovvti

II, 15 tfvua desgl. u. p.

J

III, 11 örffrnXfita qjUaJüI

dvruvTtoia

III, 16 xotkirjg gvotg

tri/Tiidwv

tTulriipia O-^ tf

1) Den mit einem Sterne versehenen ist (vom Uebersetzer?) ein kurzer

erklärender Zusatz angohängt.

2) YVenrichs Gründe dafür, dass Werke des Hippokrates ins Syrische

übersetzt worden seien (§ LXVllli, sind äusserst fadenscheinig. Der thätigste

Arbeiter Auf diesem Gebiete, der berühmte Hunain, bedurfte nicht der Ver-

mittelung des Syrischen

3) Der Text der in der oben genaunton Gothaer Handschrift deckt

sich mit dem der Calcuttaer Ausgabe, ist also ebenfalls der des Hunain.
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Original Ja*qübi Hunain

III, 16 änonhfeia
Cv

qjL.

xvvdyytj

Cf ifiatq jkA.

ctg&Qtng Jkjoüuil «_=*.

argayyovgia j.aLÜT.1

III, 24 ct'f &a
Jf

äygvnvia

III, 26 nciniatff.ua L
^Ji

rj
.

cia&fia *?v

Aitfiaate
0

ÜUI>

üxpoy/tQÜortq

yotgceäcs

IV, 21 nvgtrög

IV, 57 anaafiös ^AjvusJ

riravog ;U
> r

w\J^‘

IV
7
, 65 xagduoyfiog

f

__Jüdi j Jtyit S o1“3"

öatf vog ühyijfia \-aAa3JI -1 -' kV**»' kj

V, 16 aiftoppayia

V, 17 ttüaafuig oI-^aa!

(tiyog (jiaiu

V, 22 xantjßaoiij

*

u»'^' >3 lV*1

VI, 1 Xutvriptt] tl«^l Lt
i
>

VI, 38 xanxivog 3 -Li— —1-3-
L> -> C-

J o4~
VII, 17 cfktyfiovr, J_3 rjs
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Original Ja'qübi Hunain

VII, 17
i5’>

VII, 44 nvov
c ” SiArf

Auch in der Wiedergabe anatomischer

,

physiologischer und

therapeutischer Ausdrücke gehen beide Uebersetzer ihre eigenen

Wege. Hei Ja'qübi heisst i Juo bald „Zwerchfell“, bald „Bauchfell“,

Hunain nennt jenes (VI, 18)
,

dieses (VII, 45) Die

„Mannbarkeit“ heisst bei ersterem
,
während letzterer diesen

Begriff (III, 28) durch xJw*JI j. f
»~,H o—>_i umschreibt. Für

„I’urgirung“ hat der eine iUääj, der andere (IV, 4 u. ö.) regel-

mässig iS ,
für „Aderlass“ jener •; «_Liä dieser (VI, 31 u. ö.)

ijj . _*j| . Endlich verdient noch erwähnt zu werden, dass das

dem Hunain so geläufige Wort für „Krisis“ (II. 23 u. ö.)

dem Ja'qübi ganz fremd ist, und dass er statt dessen _ JiJl \ s\xai
fcj

sagt. Wir besitzen also in Houtsma’s Ausgabe auf fast 9 Seiten

die Fragmente einer zweiten arabischen Uebersetzung des berühmtesten

Hippokratischen Werkes. Da indess von derselben kaum der sechste

Theil uns vorliegt, und auch die erhaltenen 63 Aphorismen theil-

weise unvollständig und lückenhaft sind, mehrere Uebersetzungsfehler

den Sinn verdunkeln, und an vielen Stellen die Veiderbniss des

Textes ') das Verständniss erschwert
,

da endlich auch in der Ge-

schichte der arabischen Medizin nur das Werk des liunain eine

Rolle spielt, so wird sich auch unser Interesse vorzüglich diesem

zuwenden, zumal sich dasselbe in einer stattlichen Reihe von Hand-

schriften erhalten hat ä
) und in einer sorgfältigen und eorrecten

Ausgabe jedermann zugänglich ist. Woher hat alter .Ja'qübi seine

Aphorismen? I)a nichts auf syrische Vermittelung hindeutet 3
),

so

1) Eine Sammlung von naheliegenden und sicheren Emendationon für

diesen und die andern Auszüge werde ich in der Fortsetzung dieser Abhandlung
mittheilen.

2) Zu den vier von Wcnrich (§ LXXII fin.) genannten Handschriften,

die den blossen Text enthalten, kommen jetzt noch Hrit. Mus. 983, Gotha
2023, 2 und 2032, 2, Leiden 1293, Fans Supplement 998 (bis), Berlin Wetzst.

II, 1182, 1. Dazu giebt es von Coinmcntaren des Galonus und verschiedener

Araber ausser don schon Wenrich bekannten in Berlin, Paris, Leiden, Gotha
mindestens noch ein Dutzend. I)a die arabischen Commentaro in der Hegel

auch den coinmcntirten Text fast vollständig enthalten
, so besitzen wir von

dieser Uebersetzung des Hunain alloin in Europa etwa dreissig Exemplare.

3) Ueber = ev&vt in ta‘lim 16 cf Gildomeister
,
De ovangeliis

in Arabicum c Simplici Syriaca translatis p. 26. Dass unsore Auszüge direkt
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muss es doch ausser den besoldeten Hofübersetzern der ‘Abbäsiden

schon damals unter den Arabern und ihren Clienten Männer ge-

geben haben, die sich aus eigenem Interesse mit der griechischen

Sprache und Literatur beschäftigten und, was ihnen wichtig genug
erschien, so gut ein jeder konnte, für sich odor für andere in ihre

Sprache übertragen. Dass dergleichen Uebersetzungen mehr Be-

merkenswerthos in sprachlicher Hinsicht als Ln textkritiscber ent-

halten werden
,

liegt auf der Hand. In unserm Texte steht z. I?.

£.0 ,
noch im Sinne von Herbst 1

); daher heisst der Frühling

der Sommer Viele termini mussten erst neu geschaffen

werden, wie = äyutynv, = iinrtjptov (Latwerge).

Die Bedeutung vieler Worte ist dem Griechischen zu Liebe modi-

ticirt, wie iicL. (üpa) — Jahreszeit, oder ist der uns sonst be-

kannten völlig heterogen, wie jCJic = nvQCTog, «jlj (sonst ^jzuüs)

= tiTiWTtxög. Ein Wort ist in dem Zusammenhänge, in welchem

es steht, wenn nicht unverständlich, so doch äusserst seltsam, näm-

lich j.LÜ in ta'llm 25. Mit dem O.J endlich in ta'llm 23

weiss ich ebenso wenig etwas anzufangen als der gelehrte Herausgeber.

3) »UaJl. .,'jJLJI „das Buch von den Städten,

dem Wasser und dom Klima“, heisst bei den Ambern gewöhnlich

kürzer tl*Jl LJJÜ (so Filmst p. 288 ,
Abü-l-Farag p. 88,

Casiri I p. 230), jedoch auch der üblichsten Form des griechischen

Titels entsprechend (Usaibi'a p. 31) sLytJ!» jja'.

Von deu drei maq&lät
,

in welche das Werk zerfällt, handelt nach

Ibn abt Usaibi'a die erste (= gr. n‘— c) von den Witterungs-

Verhältnissen verschieden gelegener Städte, die zweite (<

—

tC) von

den Wasserarten und den Jahreszeiten, die dritte (<>; — ?) von

sonstigen Dingen (sc. welche Einfluss auf die Gesundheit haben).

Ja'qübt dagegen schickt einen Theil in 3 Capiteln mit etwas ver-

ändertem Titel voraus (= gr. a — fl), giebt dem Reste, als wäre

es ein Werk für sich, eine neue Ueberschrift und theilt ihn in 3

jlfcäl: 1) von den Städten (= gr. y — £*), 2) von den Wasserarten

(£'

—

ty), 3) von den Jahreszeiten (tö
‘— ic ). Aus der zweiten Hälfte

aus dem Griechischen stammen, erhellt nach Nöldoke auch daraus, d&ss iti/tuir

(1. Winter, 2. Sturm) stets durch f-LiUi (p. 12C, 1. 15 für „Sturm“) wieder*

gegeben wird , welches dom syrischen jl0X1.0 ,
das nur „Sturm“ bedeutet,

nicht entsprechen würdo.

1) cf. Ibn Qotaiba, Adab al Kätib (Cairo 1300 d. H) pg. 12.
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des Buches (Anfang: BovXofiai dt ntg'i t/Js ‘Aoltje xai rtjg Ev-
giuntjg dtiiai ) sind nur noch einige zusammenhangslose Sätze (z. B.

aus x und Xß") excerpirt, bez. angedeutet. Zwar fehlen auch in

der ersten Hüllte (a — iC) nicht nur einzelne Worte, sondern ganze

Sätze und Satzgruppen
;

aber das Vorhandene ist keine Inhalts-

angabe, sondern eine wörtliche Wiedergabe des Originals, die trotz

mancher Missverständnisse des Uebersetzers und Incorrectheiten des

Textes, da wir die Uebersetzung des Hunain nur in einer einzigen

schwer zugänglichen Handschrift besitzen 1

), einen gewissen Werth hat.

Von sprachlichem Interesse in diesem Abschnitte (p. 119—128)

dürfte Folgendes sein: jÄobil tUJl (sonst ^„;>) = , ^ju,

- .1 ,

(sonst tjcjt) = itoov i’uotvua, jlj = anaa^iug,

tyoiü (neben sjol) = xtjXtj, Jl = tayiug
>
j-=-*

äj Jl = Jitgtni’tvuovta, _^.)i = nXtvgiTig, (neben

•jUas») = Xi&og
, GTQayyovQia

, oNLJ und = xardugoi
;

ferner . v r ö j = 'idgr, (als Körpertheil), V
;
— oüp»?Tr;p;

^Jx. j_j! ?>) = oi txr}aiai. Bemerkenswerth ist

noch die Vorliebe dieses Uebersetzers für reimbildende Wortpaare,

wie Ijji? (jJx t
ij^Lc mx

,
auch Aphor. ta'ltm 14 (das freilich

auch sonst sehr häufige) ^-JJa so dass diese beiden Auszüge

wohl das Werk eines Mannes sind.

10) »• . t
!

l mOcäj v-JiÄi „das Buch von der Prognostik“, in

Handschriften und bei Abü-l-Farag auch genannt

(Wenrich § LXXI), besteht auch uach den Arabern aus drei Ab-

schnitten (Fihrist p. 288 ,
Ibn abi Usaibi'a p. 31 oNJU, Ja'qübt

p. 116 Av*^s) !
diese drei Abschnitte umfassen bei ,Ta‘qübi zusammen

20 Lehrsätze ("il t-1«'1
'

) ,
von denen nach einer Gothaer Handschrift

(Nr. 1899 Pertsch III, p. 446)*) 7 zum ersten, 9 zum zweiten,

4 zum dritten Abschnitte gehören. Auch der kurze Inhalt von

jedem dieser 20 Lehrsätze bei Ja'qübi entspricht genau dem voll-

ständigen Texte desselben Lehrsatzes in dieser Handschrift, so dass

wir folgende Inhaltsangabe für das ganze Werk aufstellen können:

1) Wenrich § LXX11I Kscur 852, 5. Leider giebt Casirl nur den Titel,

so da« es sehr fraglich ist, ob die Handschrift das ganze Werk enthält, zumal

wie er selbst (a a. O. Anm. 481 angiobt, Hunain nur zwoi „Tractatc“ (also

n— «J") übersetzt hat.

2) Nach einer gütigen Mittheilung des Prof Ahlwardt besitzt auch die

König! Bibliothek zu Berlin (Wetzstein II, 1182, 2) den arabischon Test der

Prognostik.
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maqäla.

tn'lfm 1 Empfehlung der Proguose.

2 Prognose aus dem Gesichte,

3 aus den Augen,

4 aus der Lage und den Extremitäten,

5 aus Athem und Sehweiss.

G Der Unterleib.

7

Geschwülste am Unterleib.

2. maqäla.

8 Wassersucht.

9 Schlaf.

10 Stuhlgang.

11 Urin.

12 Erbrechen.

13 Auswurf.

14— 16 Empyeme und Eiterung.

3. maqäla.

17 Quartantieber, Kopf- und Ohrenschmerz.

1 8 Halskraiikheiteti.

19 Tertianfieber.

20 Schlussbemerkungen.

Im übrigen geht Ja‘qübi’s Auszug, der hier nicht wie bei 8

und 9 eine partielle Uebersetzung ,
sondern ein ziemlich oberfläch-

liches Referat über den Inhalt ist, nicht auf die Uebersetzung des

Hunaiu zurück, sondern vielleicht direkt auf das griechische Original

;

so ist yttgyctgiutv (Ermerins ftff) missverstanden und mit

wiedergegeben. (Doch vgl. Hyrtl , Das Arabische und Hebräische

in der Anatomie p. 181.)

In der Uebertragung vieler anderer termini zeigen sich theils

einmalige, theils durchgängige Abweichungen, z. I).

Ermerins Hunain Ja'qübt

xurcexitaict if t JüläamI cL>Ukü1

(’/Sigwr) tfugt,
w

V

1’dgiut/i iE

nri'ikov XÖ’ »Leu
Lz

ztviwt’fi,; u oL ilu
O*’

Es lässt sich sogar zeigen, dass der Gewährsmann des Ja'qübi

aus anderen griechischen Handschriften übersetzt hat als Hunaiu

;

nämlich im fünften tn'lfm entsprechen die Worte i!

*«5. einem uuächten Passus des

Originals (. . . rwv iÖgtuTtuv yivovrai yng ui ftiv Öl txkvtuv

atounToq, ui di ötu avvtoviqv q kiytiovqq)

,

welcher in den von

Hunain benutzten Exemplaren fehlte.
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Das Resultat meiner bisherigen Untersuchungen ist: die Aus-

züge aus den Hippokratischen Werken bei Ja'qübi haben zwar als

ein kulturhistorisches Denkmal
,
zum Theil auch in sprachlicher

Beziehung, ein grosses Interesse, sind aber ohne Nutzen für das

Verstiindniss und die Kritik des griechischen Textes und sind auch

keine Reprilseutanten der in den folgenden Jahrhunderten am meisten

verbreiteten und geachteten Uebersetzungeu
,

die im Zeitalter des

Ja'qübi erst entstanden und noch kein kanonisches Ansehen genossen.

Als Ersatz für dieses magere und grösstentheils negative Re-

sultat gebe ich den arabischen Text der Prognostik nach

den drei Gothaer Handschriften 2023, 3 (Pertsch IV7

, p. 55— 50) *),

1900 (ibid. III p. 446) und 1899 (ibid.) *) mit einigen text-

kritischen Anmerkungen.
Im Folgenden bezeichnet H (Hunain) den arabischen Ueber-

setzer, E die Ausgabe von Ermerins.

A = Gotha 2023, 3, B = Gotha 1900, C == Gotha 1899.

Römische Ziffern bezeichnen die Paragraphen der Ausgabe von

Littre, griechische Buchstabeu die bei Ermerins, arabische Ziffern

die in B, das Zeichen cf den Schluss eines .M ä J JL* in A.

ln den Varianten sind blosse Schreibfehler, Differenzen in der

Orthographie (A
.
B^j>Uj, A ^j | ,

B |j^l) und der häutige

Wechsel von , und am Anfänge eines Satzes nicht notirt.

Die Bemerkungen, denen zu Liebe ich die Sätze des Textes dureh-

numerirt habe, enthalten das Plus und Minus sowie die wirklichen

Abweichungen der arabischen Uebersetzung vom griechischen Originale,

nicht aber alle Uebersetzerlicenzen, die bei dem verschiedenen Geiste

der beiden Sprachen und bei der knappen und gedrungenen Schreib-

art des Hippokrates hier in besonderen Masse berechtigt sind.

Doch will ich einige wiederkehrende charakteristische Um-
schreibungen dieser Uebersetzung hier in Kürze zusammenstelleu.

1) Der Superlativ eines prildicativen Adjectivs wird durch

umschrieben, z. B.: StljJI jLjLc j,
= xcixittrov, S-j-c-

= kvicvuwTUTOv, ÄJLiJl JLc — ucit/aXtaTarov,

1) Nach Portsch enthält dieser Codex das einzige Kxemplnr des blossen

Textes; doch findet sich derselbe nach einer .Mittheilung Zotenbergs auch im

Cod. 1040 der Pariser Bibliothek von fol. 29 an, während der Cmnmentar des

Muhaddab nd-Din erst giit fol. 49 beginnt. Der Text dieser Handschrift stimmt,

nach zwei kurzen Proben zu urtheilen, wörtlich mit dem der Gothaer überein.

Auch der schon bei 9) genannte cod 852 dor bibliotheca Eacurialis enthält

nach Casiri an dritter Stelle den Text der Prognostik, cf. Wenrich § LXX1.

2) 1899 enthält nur ta'lim 1—-5; durch ein Versehen des Buchbinders

ist das letzte Drittel von ta'lim 17 und die erste Hälfte von ta'lim 18, also

**ine grössere Partie aus Buch 3, dazwischen gerutheti; vorne fehlen mehrere

Blatter, auf denen die zweite Hälfte des ersten ta'lim stand.
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doch heisst ä(HGTOV im Prädicat
^ j, J »a_il

(
..L*) ^

»yja-jJl) und taxieret obj^Sl j. Sehr häufig wird

der Elativ durch
(

,_jXj m verstärkt.

2) Die Adjectiva auf -uÖtjs sind durch oder Gj : t < um-

schrieben, z. B.: ^oouaJo a-o-i = itteuhudrjg ,

nvwäift. Das ino- vor Adjectiven der Farbe wird ausgedrückt

durch Jom oder c. ^Ji

.

3) xat (auch) heisst ausser . . <
\ auch a>Jj «m .

oihui wird

oft umschrieben, z. B. : IjcJ «5ÜL« Ul oder m Ja; u. ä.

:

uÖe heisst ^j-aJl ögfrwq und xalwg U J^c,

navttXüq ausser "iLal auch • - 1 j., ftovov (und xara

ftipog) xj'Jk» ud/.iam j-ZS\ j, neben L*l— 'i ; yüg

ungemein häufig «ioj«

.

^.^1 iüüijt

I Ct
1

|
i-
* - ll

J" (** M*J ^-jl j J>

*
'

'V ) l

^

yji I

i jAlJ
^
XmT> Ul A—jl —o. -

. f
AX il

- - t - ..

j*ai LJS ^_c jO-c* vJuüö-o mj <L*S /i5-r'

(Jju a\ ^ jiUS wU »-G.
Lt

S>J
C)
b lL>

C
,IT CTc

^ Ki Xftxil
^

^-*3-4-11 viN-O ^C\\j LP* ^aD-4-JI

r
JwäJLj 0b" öl J—13-il ^Ic ^ »^bLc

C)
t^.

s
.
a

- *

*jl wiböj 4
. joJl J._yj Im brnsl^Jt JJLuJl jjm-b

Jmasl wXij _*Jj
5

. ^/»3 .*jI < * ,.5» ^.,1 w».»«Iul

(jaau
c
,u UV cr^ u r-^U o' o*

<J) A ÄJjU *1 43

2) -|- jJJ) UJ, »ber — uällov. ,lAj ^_ä5>- bis

= t'tott toXfiäv lnn(>tnt tr. 3) II lu tu iuojurt’n I« luie «uuuirm’

nattgfiarmv.
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*-r>**J xJ _cjwj Jw_s cuj Jü)

• t G\j»t. Lo»j ^!t
l
jr*^ Ouj ^.,1 s»£^Xj ^JCs* xiylj ^

— |*»lÜa2 X «*• f ».a.T J * * •
^ j! x.JL .8 ^G3 ^yö 33 i

Ooly»bll uJÜLj «3_..L> ^J.xj ^.,t tXjis (_>£>!y«5St
T̂
/S Aj>I. Äjj

3 u>—> «._j ^ ^.j\J ^.,1. ^.,tA—j'bft
c ä». ä.J Sj.L>'«c

(

J

1 3 * r
1

^

l-W ^AA*i l jt
j
4>Xj ^*jt ^-Ä*Äj vAÄS f

CJ^+j
^

-I—V i J ^,lVä-Xs j*cViL*.j
. ^ ! A-i#

]

^ .y.:

y-1 I XA»jl XxJyJ ,3>> V
j

^ 3» ‘ 3 .J Ä J » ^JLwwsJ ^yfi XX^lL»»*

^
—<**-J _tt

J b^Ljt X^ij-X ^-yJ *AiÄJ*

«>JuM.*j( !aj jnJL-~ 13t xj Jt
8

üf [l5^

^k\ij x_j| ujJj.
9

. hLo_i £_i ^.jl yjJ
^

Kis>

lC*^o u. xLääj
C)

i e5.->' o' o' a**3

eV^'t* 1 xj ^jl&j i *•i
^
^ * .>.2 v 1 i » . > ^G.i

^
ly • «w j jL3^ 31

o»^j ^y= o**j jiÄJt»
^
y-~*; _i~c» |.iAJLj !3tj

,#
üj »_y«^lt

vju *2 jJLxo ^-,/o x»bL«.

lA_f
^cli- 'vji_>ul y»L.» ,t viS Ij.i ^Vju>\j v_VJs»

1

1

f II ß

S U?-~.Aj'I! »4_>. Xy£u J_p x^.. ^Jl b)»l
I

.1 >1
12

,^j|j^llil

ecA* •yi u>s_xXi 13i x_)Lj 13
. Xj3x. .jU* U xyij J»_? x_o_3>-.

x^»»J! jiOkXJ ^y« 3 fc# x_>»Ji Uii 14
. xjbi«>

VS? 5»_2>-«_J! .t fcii ^X-JlC .jly »-J X_JwA-it ^ XyJiJt

«I A >y.. liu xJ A) 11 J<Xj I^Ljys. r» A + i^jJLi.

tl) A — — jt

.

e) A -)- y-=»l. fl AB Hand: * sl riclitij;

j) A ^.j^yjG. A) A — xJLc.

• -J-
_V -

1

Ä vr._ j . 7) Zusatz

8» bis ^lyOAiu =-r ftrtvtirftoiTO uv üixnt ms. 9) -f- XJ JjJO wyyS .

10) x^JLj «J ==* arainoe nr etr.
.

••
i

12) + jliit. 14) + xJLc^.jb L»J.

1 .** i Gu II las da» von E verworfene fiolvßStüSrs.

Bd. XE. 14
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^IcOoajl. y-kj\-jLc ^ULa-aJI. bis» jUyc —a.j'JI “^yXj . xäjus

sjJlÜ. o~^
->-» ' *JiS x>y!l ^jyJ* äk\Ä*^e jyJLa r*x£y>ÜI

9{j&.+]\ ,\.t Ji x>yJ! ^.,1/ t
.,Li 16 ^rlloLo^ .! !A*S »I fö*~.1 .1

- »

<-< JvA^J wXaj jkX^j

c

Ü-J xiLu kj5LL> JJ1 ju.j' ^.jl
A ^sJ jkfii

1^-Sö *^^jf**j ^yJol ^ CT^
4 IkVjkXiM

k_jj«j‘ l<
äi> .slOj Jj! xit *j yixi ^ cC*^;ki

^.,’lS
1S

. äJLJ. «»j ,£ ^UJLkk.'bll BkX# Jk*ä y-A jlü- »JXiJ X>Jl jLo

LyiAX»' ^,-XJl »kX*Ji Jl x*JI »_!» u^__L> yA jkX-J *J

t&ÖyJt ^y> ki5J3
J.,1

ybü
C)

l ^^Äk-Us J^ki

»kXiJ X_=>-»J( ^.j!^» (.IjI Äklji ^L=*- kXä (^3_*J| ^.jU”
C
-,U

40 P

ji, e5>—*—!' ci*^k\iu ^yJ! TO *Lwi^lt «>LLj yx jL-kj' ^.,1 x\j>i

'&ykkkJtJl .Vl5 ^.jkXkJl ^^ykJl y»lkk kXßilkJ» I ,’Äf. xJl*M>hÜ

y ^UaXj UiLf .t J-yaJl
v
|yC ^IiXaäj LxJLS' °

l
-
)
l ^yuLotil ^Is* 1

L5-i»')i! yA jÄol L*£llX>t Ckil^ .1 ^ykJj.y« lkj'_f .1 »Jty! ykC yA

La^as jk5^ .3» i »w •$ 9k\*^ x? c^j ki *t —*-x>--'

—

1 •!

fl) B — bje?
,
BC .j_»JCj ^-)i . h) A -(- yAÄJUiÄA. <) A Rand

:

yAÄxiJliiXA . <l) C >>_>»_jl . 0) A nur x_k.JL.k3 ,
B — ikk.«.i,> .

f) Dnmit schlickst B den Satz. ff) B — Jjjl jl . Al A — kl^kJ

.

I) A gjii xjLo! xj! iiSJ Jski
C)^‘ ^ H . I) A

fj)
^.,ls

gii, xjuoI ^yis? • *») C v_Jkkk»^il . n) AB — • °) ^ •

18j + ^-kS» . 19) Jj^k> ^yA <=> iyyvs iövia. 20) \Xs

= nnJ.muztpor tirjot. — ? ittaQtaioxK — npooninai tä 1 t tv ItS

nlXtff. 21) l*iki jiy" jl = tj foioat tfairairjnt Ttepi ras üfias. —
r; a! Sylts avx/iiüaai xal äla/iTttif loiäfitvai.
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^ *1 ^AAAJU *i I* A * iI a
'

iTX atOj »I

l£jI L^Ii Jo^LvJl ^IaJ'
(^c

i>-Lks 1 _aÜL* *L Ai>-«jl

^yjAuiit qIjU jjlx> U AÄÄÄJ
c
-,t ti^äJUs iüJ>j

^JuliLa U
fr
oLo y* t _il jJwi

2
'’ .^jJt c«J; j.

f
L*l~! jt .

' w ^ S-tsO L_J-av ^*1 V_J^j st^jö ^yX-J

li*ÄS J«^s> li^Jö
^
|W Au-S'Jl j>JlÄJ bLsaC» «aÄj ^.jl AjJLt ^*5

.1 äaäJI o*->J j' !a*J ^.jS .1 LjfcXJU ,LS" ^li **
-3) tAs»

t
-,l iUilJl oAulaJt L_i (jn*J «-« jUsJ! u5UXj f wJÜ'il

«bl
•i? ff Oj_*vi w*jy> <Jj«j

*• I

A^J^-a*“ i i
C w* ‘ - -

’
1 ^ AjS’sJ ^^XaaJ» *''

if

*2. aXS ajAj» bLsls AaÄaÄx AÄÄ&» * a^L> , • s!A_j^ ^ j!

.jLzsdl sA^j «jmJL'
^ ,

_» aLAo L*j| iL«uo^t j_i_i t v_a!j, ^'sXmju

ssaLä«^ Üj 27
^«-LswijJI a£*aI iJiJlä^.^ 1 Aes*!}* 1 ’

ö iS-13 yA lA*» JJsj aäö.j aaL>^» ajAj AX*j v« ^»liä
iJ
JLc

AUA _*^LJ ”»-1— ^^J-C jA^Uj* ;
t o — jU

^. )
Li

!ft

1-a? ^.jLÄäAiäAÄ s wjs Aj>-* jLS
2 ^

*3} ^ cO^t 'jAiÄt

o) B -f- !a> . h) A £

.

e) C ^1. . tl) B — .

et C — ucajl
. fi C wAi^i» »i . </) B

v
jaj^*J! ^.,1

UJ. A) A crH^l .1 . J) B b(Aj. b^Is-j. . h C — j

a-X-a.a;J . l\ C » _<_i> JUi . m) C lA-9. n) C A_il^.

0) A

22) U» *= Ta* vaojriaiat. 2.3) -|- swÄa£« . I)ns» Jas /<r/

vor ^vfi(iaXKo/iiro>v fehlen muss, sali ancli K 24) Lj »«JLa = Jom von K

beseitigten xapnvXor. — üixt'ur. — rj ut^üv. fin. II hat Jie von K ver-

worfene Lesart. Per letale Satz von E y 9'nvmiiiÜf« Si xm bis yeyu'/irvn

fehlt bei II. 20) bLÄ3 ^.Lc »= vnrtor. 29) — xai yvuvi*' II las

vielleieht nyiou aA.it xai 3tf figiltn <! a.

14
*

III <

V
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jjut. yJL>,. ^gAj Ai. lAx- y^\Ay<lwJy

^y«.
s" ü? vAJ ^JLc Jaj .vJi ^5J, ii>JAi x/xuot»

,1»
5

1

<3i
e L£>yäsla \*i. USb ^|»lJü

v
-, vXj ^.,1

c dajt O.XI

Ia^Aa xLä£j| nL i g i i ylx /"^ -Xax s^L-r>-j x i

^ c>-*^ c>* er
0^ o53^' r-->

u
’i

s * a"
^»yÜkXAAA»»/

idt «iüJj uxJA_s jALij ^JLc |.Uj
C)

! /A>\x3 j, xjJle. ooO

O.i.. 33 &q1aJ| j, yJt
,
jx. .1 .V JA*J| X'^Ui»-! yjx 3Aj

ÖJ^ (A^l

—

jOII t.»> ji \XS
^

; V I a -ad

t
j. 0Udfl ^yxi ül. 3* äTi-SJI dj u^l j »\, Ad U ^J,!.

<Jx "\5a_i lA-iÄi xjUjO AAo »jw'X yJ

^Jx JLäj L*j y.V*Äi |.AJLäJi
^.,1

^yiAj Ai.
35 tirö_Jl ^,-Jx.

Ai. «X*3 ^y«
l, Jxjb U Jj-*-SI_j

t
-,li

33
. Ul**X» q-|_^I

(

yC y.-'.J.Xi

S ^.jLT
l<
A«.

37 &v_j_ä AJs aJ’^L$
^.,1

^Jx \A_> idJÄi .vLax _LXx>'

C>J. J. X-jiOLs»- Ul. IX2 -Ä J>-d* iAAfljA Ul Xi>-i Jjiljyjl
c
-,Aj ,9.

t «

Pb-aI XI bl »Jl uS-iÄ
33

. AAäjUj ^.jl giuJ.f. T »Xiy

B JU3 «J« U! iAjLl AJy« Jx_i ^XAU iAXj .\Ä5- .i ^.jlj XbUjI yjl

o) AB — ajA-o A) BC Mljju. . c) B — LxjI. d) BC .,1

jyOJyJl j.läj . e) C „jAAa
. f ) C ^jie

. o) B JJx .
A ^y*

JJijiil . h) AB A_x»d . i) A -f* «£J<3. i’) AC v_JUyx> ,
bei A

am Bande verbessert. /) AB
.
yA . mi C -)• iAUU. w) C .

*

o) C \JL*ftj. />) C *j*\ .jS.

31) spricht gegen E’s Cor\joctur StnnenXiyfidrn. 32) -f- vi>03* KS^j

, 3ö) von E als sinnlos ausgeschieden; bei TT ist der Satz ganz ver-

ständlich. 37) -J- 9J&J* Jw>3 . 38) S^»^> SJau*^ ~
«)xC 0,/

1

da*

beiden Gliedern gemeinsame £17(
10 *' ist geschickt vorangestellt
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^ U !i\-ä-5 .<_) Ul» 39 iA+sS %a ül. IV L

J). otj j,. ji " -*yit .

(
l

^A
j

^y^O AAJa) 13! |S Law ..Ww i

3 ! UlAxc v*^j JaoäL »I

t5?
d tz^ws> p. 1 1 *. .*>• ^^y«

1 «äaj .. .‘

j yü

^ylc i»i!
^ t-Lc 3^ !—jU—O« ^.jLJ' 13! » ii__s c^.ixxJ! ül.

40
0 V 1/

,_j l^aIjc !3t.
41 ;,jLä5=üI V . *i «^sU_*J! j, folyÄjl

v
-,LS !3!.

4 - /'JwäjiJ! Jj^Lä3*! ^_Lc Jj *3^ !•> äd * ^yj l**s ^LT

üdy>- w»l5
43 & LV> ^ \j£ xi3 JjLj ^-y«

j *to^ A«3it i*_Js jum
^. (

! »y4 C?“^ i*^*‘

^
" -r-*^ ^yXj osLx^l A Xxi'y—!l iC

ic m iÜ^^xJI

U *Vs*-3 » ,*it Ul.
44 liUjj A l^aS ^'u. VI IY

j»ujl ^-yj> ^ ^-)_*-£-j U SJLäJI (jisl t**> 3 x-*-*

waäj! Xd_/ä vXs-T^sJ d_3» 4
'’

. KlClJ S3>Ü ^y0 JyJ>wO iU _y^AÄj.

.väj ^)_j33 ^j! äj \jAij+J!
J—>

o* .vli ^.yX»Jl j.
ü xä^

P<i$J3 ^y« Uaä »jjJl JkJuA_) yJ U u!j
4,

‘ ,yw*x=>-l Js^aJ

a) B u^jt w>^«!
£T* • A) A 3ükaj, C lLuÜ, c) A

j.
jXXj

^aJ j . rf) A 0) A ^«oUjI, B *»• -j! .
B

-|- J_s>- .! . g 1 B «^i q-«4 . A) A q-4 . *) A ^y«

(

*aJ! . A) C ^,_yXj. /» C — I^Vs-, in) B J3^3J!.

n) A «aC. U) A — .Va/O
. /»I B .‘,„*Xi ^>J3 -y4 .

SS') H übersetzt yiyvaioxiTai oder n>r] siiUrai. — (Via xEvijs, -j- “—

H las die von K verworfenon Worte xrat tiiro joi^ov «xiyor ttnaonaioai.

in 4- Ijts». 4U) Es Zusatz xni ouixfön und soino Umänderung von ij

<f
i.ryuovr,r in xai •p/.cyfiovtjr werden durch II nicht bewährt. 42) — ijSr,.

43) -|- 3.. 44) II übersetzt xai ofs ol nvquaivovTK nrcal-

larTorrat.
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lw

* r* u (3^’ o* u &hA7 &**

sjL»> yj:*^ ^ (3/*^ ^-jls
48

. JjÄ5 XxäJl* jjJJl j,

!öt* 3a

er*

\ II ( l .*.1w k_X_j .vj^Sls* ü * ...1 -•- ^.j*0 Lc wo!»*"* 1

UU 5®
. ^ wj *>w*w^c uäIJ » AA

UJl^U Jw*ju>-
C
-,LJ .1 L\X»äa c

.
,U .1 l«Jy» 0b' »I U^db»

{ >

j, C)
ls

51 üfjA^U ^.jl
<r
JLx_Äj u>wö ^~_A)II .VjiLs^J

Ao ^.,Lj-*o ^.^0 ^5^\—!l L.«a. jl ^ ^>Jo ^»Jü

i>Ji*jo
^. (

l ^ it , * .

i

1 j tXi \-I ,x i

52
. JJic _IjAlxj»l ^Jic .1 v_j! . ! j<.?I

» f

.){UsUj o-jt
, L

-,Li
5s

. Al^uI SwX-> UJO-A/ol ^yU*j|

«« l**5 CAiUs'JI Ul. 5 * Ö »a21 LjA^-'-voj *i*ÄS ij\%Xa io_=»

A- » y0 w
^

yvj Lo ^cO^wi Lxjn»Lt^ ^>jü 131 Aa**I ,/ivul ^.j*J

»W> ^JU.^3 Ju5>l ^ 0**
Ä5

\d>J3 ^Jlx:

ö {J&.\,\ ^ JuXj 8wXj^*
J ^ & j***S^\ wAJu>wl ^

^U j-^ls crt-^* °;i^ er*
3 7

“ CT» ,G~.

UL>Aa3^1 jGS. 58 \3^wjuil ^Jl Uy»l Al ^yX—J Ä
'(j j.j

Jl.

^ C>->**
AAA? j*0 ^v\r

f MV
. ü»Lm*c ^1 LcIAa? ^JwmÖ ^1 ^XaÄj As \ÄXj ^ . IwV^

Gv=V <* y**1 '
1 '£''& ^ £T~*

t
<jT

ii rr? c>
j

o' •VJ -i8
"

a) A
L
.j_jj£j. 4) B ^.jU .,1. . c) A — ^jf. rf) B —

e) B Jo,aJ!(J). f) A — iJLl . gi A j^^l . 4) A <) B ^
v —ü ^Sjj

.

er

47) — xai 76 npootonop. 48i Dio folgenden vier Snt/o xni ol x/rra

7iav t6 ou'nta bis ol Hi 81a owxovitjv fAtyfiovrji
T

«lio »uch K fi» r unacht

hält, fehlen bei H. Vgl p. 202. 50) — apunuiitui Htaxfifttvov.

51) -f-
yjfJij . 54) 5*<io*it cS-3 = 10 vhoxovHqiov. 56) + er
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^ XÄa»
j
*0 XÄjm> jli

\U*“
^ slOjLsj!

a
V“°-'' «*>AJ «ilySUj .VJU y>« ^ LÜJ ^y ^jU” M* ül.** */^

ü>ij yi NjOoi Jj! iLu! .., *Xj aJ!.^US il.Jlc ysi- 13!

c
(
J ,.j

»Jl. iyju yiy 3»aj yy~'l Oj.L>
v
-,Li

63 $ J.'bl!

y-~ ->ajl
i»!^}^)! q-<* ^j\j ly» ^vsääj »Jl Looj! Jo

4?^_»l+Jl Ije? »ly^Ui ^LiaJ! ĉ=*!^j

(

(JLc J»Xj xJuS e
l » ri r LJUa ^ -*Jv^

rl>
.^! y> ^ L*.

64
V *y

siSy'lÄj («Jy yC. LuJ f\^Juc i_x. 95 ,y>jjl OyJl ^Jus. yü
yl!t jsl^j^ltj

68 iäyJlj ^y l 1 1 j! ys 9 j-Jit yc 13! «_»a3^!

O .o uy 0y3 yJ! (.lj.^1 y ixy- j»-st ^ C)
^_x_j’

^yyj L*Jl^ 88 ^iyj| 3^~! 9
(

.
,13 i_* L2*IaÄj iyläl» 6

'
. _Oaa~! -3J!

>’ c^’ ! XiijtyJ! ^y iCoLsy *y Ojyjt ^ yjLi J, %iyij ..I

yslyJ! >n_\—? j. I« Ly‘k\x c>J^L> 13! |.h »"^l ^Ay6 * & Ly»

<3 *3y^j 3-*->’i> ^1 vixJ yyy. 7,1
u? _\yuJ| LgJ «3yj‘

^.,1
yLyj

Jy! 7
' .JüUil kV? ^ y>UJ! j gliXJ

t
yJ!

r^.^! y!

yix ^\S L* _jii> ^! i .
;
.»<« J>.a.». j l*x *.,_.>3 —* uV*5»! *^.,1

c a

. U*!3!
1tl

<w^ y»y y! ^»»J! <03 ^Jix !yXA3

a) B 5j'uo^!! . A) U nJ! ^1. ci A 1 d\ A — uJy

.

e) B — -a ,.a.0 .c
.

/) A — yu«. j) B ;Caa3^I 0^3.

/*) B u>J3. <) B yJt. k) A — C)
t. i| B + »yi. m) B

deutlich _VV>w«,

64) H übersetzt xivSvvov xni Savaxov, 65) A..*,.l, ,c ,.,*-£ !3!

= mi^oueya. 66) jty J.:!
--- rag urioüjftoiai r

t uuoi natictm (sonst

ist ^-^-3- = ünouiaoie). 68i -|- ^>JL) j; . 60) ufovi^ovruis doppelt

ausgudrückl. 7U) ^.saääj |s!j»^!! = dtitnvrjuata. il) -|- •
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W./-- uCJX u?bV

»v>yj( ^^0 X-3>«~J q_X_J
J*]

Lo ^J| LLU S^L>\fÜ| a |li ^

^ . ; *-* ^ aXLA' ,<^Z*SUA ^ >.X V LiXXj _jLr'Ü! «^3y«JL

(<)’ cX*:=»-j S>X*il Let«' 1
ö»,.. «JLl xj-Leee xli uyuc _ .tii , c_Xi

-"'
l.

' -s * - k > -' V- >

X_>\jl , a i u«w^. -« jjäoI c
|
_«.Xj Le l^A «Xj Le

j. Vur^Jl eSJLJ SALCixJt xj«£ xJlS» 1 * Lei.
1

5

. s .XyL/e

. x-LLÜ! jüUuJl

ö? SloJi ä-j-c

VIII II .{Jf'lj xÜ^S äJlÄ. ijirL-ye^!! «>L ^5>ÄJl i JwXLbl! LveL'
1
’ a

' J_V-w Lil ^-i«.J» SiXJwXivisjI ^J«2 L~>Jp V- .^1 ;jXX3«
‘

* .. *

lXÄaJ Ut N«Ä^^ O^'i er'
0 b

'

8
• J^Lj

^LS CT
LuÜt. ^-jve J. wfi eLi}l A-J IvXXjl q.*.: ‘

U ÖTcX^Xjl ^. T
«e

. H >

^L>eL ^Li xJL^L» »A^e x-j e j..v\_j L xJ (_sa.*j. .
jL-a_j

rl

öf aU-ij £ 1̂. x_elaj5 .\-oLo_i- J, lÄJoftj pL>^ll xj

HtXj'
t
-,l jyS»LaJ (jCo_**S lA^XJ! ^jO J-Xj ^kXJ! i JL«JeLÜI _il.

H0

»L«eXs |»_-J; X-J cAXjij L * .Xi vivftAj
^. (

l qX Jju«»_j ^.,1
^Jl x-~ij

sl.XXo.lJ _<JLo
1

j^_jI_j f^l V^Xi A-Ä-ye _. ,.£^.J bl« A-Ä.Ij,J ^jjJl-lÄj bi.

« er*
S3\ _o.ü >ajej J..I xUjj ^ Lj

IX #9 0)^" ILL Ö
* Öl ^tXy*Ö ^Ijl Lux>l r.‘iM.

j'^

:

a) B 0 _*Xj L. b) H ~±Xa. e

)

B .,U L. d) A »uxXS.

c) A a;vXa9 ,
/) B ^ .

gi) B ^ •

73) bis
^ j

Lül : auch H las die von E ausgeschiudenen Iotzteu

Worte von iy'. 77) -f- äwVxXyäJI. 79) ^ statt ix. 80)

7/ # %

jvww.&.: ouUspriclit dor richtigen von 1l liorgusituUton Lesart ßij^ai i f ftvuw;

Tovtoiot lyyiyvsjai. ov 9ta^Mutet duppelt ausgedrückt -}- ^u, J

bis ..jLmÖ* ~ iatäutvd ts xai xainnavofitva .
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“£Ü «iS^Äs 5,^ SJ>.U ^.jwäxjU

^JL* aJ t’b»
C)
^JLj

C)
l

^

^ ^SÄamI 131* LaX&J W^XfiJ kXj
^.

y

l gi. fcAj 2
^ ^

f v
Cm

^jJLäj ...bL>Jt. ..tjuJU Xüä ,.,<xJ1 ,.XS jsm" -äf LsuJls- jJ^Vj
** V.; ' y 1

1

••> •• V./ • U L? >

J2,
3_Ä> V_J^C3J 5J»*y Jü&j!

C ^
V
-,'J ^Ü 88 jli2*Ül9

^yCwXÄjl» «juoiM j^wsJj 8* Ofc*Jii «jLo^JI.

wVi c'jJ’ 13! L^w) ^Jlc Xj^lAJt J; Jj>l e>J3 Loi

^•j! .
1^>3 lX «s £ ff ^-3Ka-ÄJ XÄXJ» 8

'

, 5~.+X- ‘ > * ‘a-jKm m m

'-L+X^ ^äj.+j! c^jIj v^oui 6 ®
. \J9ja\ JJ^LxJl jjLw i\ä&j

£yA j^>l wl5wj3 ^. y
l^* X5^ll ^ Jw5> UJ

öw\-o Jl ^Jlc eX-S3 v3%3 K^o^LwJt ^-Jlc. jju ^jdl

COwm! -Jol A.LwO AiZ> hmm\—£> —»~SU
-*’ ij» t_ -' v^'v r ••

(. > (./-»

•t
L<
ix JuX-j L*JiJ c^xäJLäj 13! ^A^aiüU ^Uii^ll Uli 89

1 *#/

*V ^T- u
Lf
it Uls 90 ’3j o^Ji X l#'

l».aÄa^ ^.aJU ^Ci-j-4-^ ^. y

^Xj ^A> ^.aUÜ *Xa 5j>L*J

q^Xj a' ^äI^ 9 * .^3^1 3^*^ C)^ '<iX^ . U4J*i

^^•3 i^aa ^«a12^j ^.
y
l 3^ |* «J !3! f* *fcA. ' 8*.X«*l*

a) 11 ^. y
JlXj!* ^.^LesXjÜI» . &) A am Kaiulo: ^jpl£*»! . c) AH

<i) A ^jüJLiül. C) A j. /*) A ^wCiAÄ-lj iLo!
, 13 qjuoJÜÜI» iLot.

y) A — ^>J . h) 13 pl.jS'vJ OxXäj , i) A -|- ^y« .

83) -j- juxXj . 81) — iiUo. 85) acIi^wu* dureli vier Worto um-

»cliriobun ,
ähnlich in 80) -(- x«JikA«it

[
%, 87) -|- L«P._ycl ^«Axj».

88) =* Ttt^teaTiMoty, 89) — iu^vuovs.

*= xivSvrov tfavajuiöin. 90) -j- ^cij

.

92) J1^* bis s*.X^Jl*

= t/XIOTft Ö*ttV IvntOtTO. "yZ>A s== £g T 6 TQITOV UtOOi J tjS fjfti’(ffj6.
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yi-i O'-Jj—!t Aju Ü!. 83
.
tf ö«cL». xJibLj

% rU_i 3 01 * cy°.
04

C)' ° o* Ui! .vit ujJjj 84 .^UXSj

ß? IA7 Jyji ^yA jJlüc ^ -b'3Uj>-l ^fr^r!

Xi x £ \jl,ä^a UJ c
i

.,_vXj u sA«s*’j Üi 9 '1

I.

, J>_i U (joLkiij s^ljjw
J, / N_>.__j>

J

^j^ä***J
^ JLpJI ö^x^j ^

.v*x y 9 \a ,\j ütoy, jLJl ^.yi
98

ß? ä^w.^? ^iaJl

,1^ !3i .vjl u>J^j 90
. bL_Ls \A\yJJe ssy..i> ^ *Xj ^

'i.

> M

(JCO.J. MUlÄJj J.LJÜI »yo ii_kd jJOJ-JJ OjCS\l ^ÄS* liXXVj

J *B^r IjL« ^ -> nU
,0

" T*~^ CT*
*~

o' ur*^
1,11

ßr (JOJ-J! ^Ic

JwJLib »-^5 jl^jJu ^oU c>JLj> •( ^jj-xJL-yO ..jxXaJI Jj Le ^^5^0

. S3L—c \*4$y &JO l X_J»

^ ^LäJI 131 jLJl q.S'Co
^

wXä*
104

wXkXä ^ ^ -* äj^aJl mÜjU ^GJl ^.^Xj ^1 ^yuAj* 105

a) A — C
;

vielleicht hiess es ursprünglich s—a Jl .i ^->0

.

b) A am Rande : oL^obLjtJl . <••) B «_>5 ^a
O*

d) B — ^y*. «) B 0\S. /") B t_5-Xi' o-Sj-il .

0) B Ql. h) B ^ ^1»

.

») B — SaA . 4) A — ij-yj Uy* .

1) A JlyA . mi A — bül^.

95) II las fj (vnö) naQafQOüvrr^ (— total), 9G) Die Worte vnu-

nvo(top sq., die K hier cinschaltot, Ins auch II erst weiter unten -f- qwXaJI.

98) 0^0 sxa q^-Xj ^ = fitjie juv^ew, 99) |w»*cx*°* doppelt aus-

gedrückt. 100) 3=1 HirSvvoe, 101) II übersetzt nni tooneg

Svvqfrts io ti rovittß if/t av^fioiiKp i^arioxao&at, 103) -J- +&
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..jus! ül OuJ> «W Löj! A+O-’vJ l«A.
104

.

“
VJ _ (. J

iJU- ^LJl Ü. ,0,i ö LU*~ a lJu>

.1-^j! ^*yC*
• L 0^15 JhJO H—8 il „XJ_V '

UJ ^ Sy\. 108
Üf yu^'L ,w> ^JU^I _.JJl j^w-Jl <*jl.Jt

jL-j—l! Ü» 103 £ ^ä**J! ^awwAJI. ^1-Jl Oy^Jl ^Jlc.

viSij f»j jÄäj Uve jü’b •oeyJl <3yij ^-y5 jAvUi

•vJLc. JtX-j U
c
.,.i_\j ^ys 0*-JU Jbu U <j*u^* v_jwi*a'Ü!

'—>-»üj U» X_L>l.-j» nsj ;!_«.J! ,.~a ,..b U „iJüiXj -Ac!» 1,0
iU>Jlj

• > *• > > • y > • U U * L? y

^L' *kXp u»^ ^ ~y
vU>i >,%jJI Ui 111

vS; \j\X:> lCU ,_yU> ^\=-U }S _ ,i- Uj;J uw x«

w ^*)b ^Jlc *** .öyo w£jw yJ U L,;..^>»—=>

-VJ .«-» c^=*y=> lüj 113
L

j
jwB.Ä-i>' ^ J*> cvu

qjJu
L
-jl yi JJic L*J! Lf^>'waj ^.j! Äjb' L^ili

..bJt ^
> »a * ^^->w ^ bu ^ b xjw'l ,^j * xb«

bJsJÜ! .jLs yJ-yJl .vjw ^Xj iXynJI _-wJ._i .jU tjl ^ -yw

jl-J! M c>^-r*-~>
t
-jl ioij ,,s

. l^JuSCi a>J5 J, iuJuS'Ji

it) a -jääJU . />i y La.^ um Kunde bei AB. c) A

/ . rij A — jLJt. c) B q-* 3^Iii
. /*) A — Xi

.

ST) B — XaXc . h) A — JJ . /) A — ^wU . k) A — U-ö .

/) B iOL«

.

104) — arooyyvXat. 106) + ^ääJI — ? i^v^oV* 107) -f-

108) — § xdlict, — xai xoloiÖert xui aifiajiöSen. 109) yporioixepn ftiv

xoxnatv, ukid'ota di ovdiv rjaoov sehr weitläufig (durch 22 Worte) umsollrieben.

1 10) Vs!>w»-\J **» soti Se Ta xoiavza. 111) 0«.jo = y>oyov fii$ (— xai)

7tepdrj0t0i. 112) -f*
^JLc , 113) O^o für xai out tu.

114) %.ä^u u» = xai xvQTuifiaja, 115) — xai fvorlt — ojjeIiii,
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LP.IA.S'oLj au! «_äAA_i Ai. 116 .LiiA-_i-o _~>ü «_ .,1. j*ul»
j ' "w ** * • (. / r w

^ l
y'

XU x// "^Ju( Ja» JaS .,Li L« J^J! A*i>!} 117
II

uivJj atJ u ®
-V“ 0)' I r' j.

**• ou )JI .A ^JLc. KjÜjI JA JAj

.
jLj ^««Ja! ja» nA ..j Sa. ASwo " j*-» Sa

x»^A*jI sJAUl ^J! 'wJ.äj J^*J! ^Vi **°
\»r JJsi A

v
- ,li

•

^ ->Aa J_wl>! (_)»aJI 0\S 0*Ju! 0 JJ! aIa „Ul VA-’.

_y-~Ul JAJ! q'A ^Ac als 141
u> lA> l.J—

(
_Aj n-aJ J.’bll

lM
A a sAo jjtJj'.

114
.
^CO, \JJ

(_

1

• ^
Va*

3^^ L.Ü.
f
O * iXÄX Lx*

.NJÜjÜUJ! XrtL+iif L«L 125
’ir jJLSUjL) w^aa<m

1 A^Lsu Laa^ä A*Jt A

.
„JJUwJ
C

mW» «/ \Ä® ^ ^

IJ>*A»v ^kA+ (k)^4^ ^^£5 wjÜ^aJ V^>Ou3 W^JwS
vj*

xib |»UiÜ| ,JLol ü«5
126

u? iväfc/Ax

- »

vJ^b S^X*Ji j eSJ>3 ^0 ^js 127
. Jou p»AU-o (jseyJl

mV« jol ^ *« * ^A _A» 0I ^ o^aJI^ «0I

.•|Ü A» ,..L5 A» A.AAA ...Ü b» AJ A . ,L3 «A 0>*4mA _Jl£-
V ' > -*• v ’ -'' C * V. J A- V_-

0L*juJÜ. v—Ül. Ju>OJ tfrUauU

jJu» InJu^.Ij *>w\^ ÜU3 ,
w-J 130 ^

m t •» w

—Lj> \J Q t.Ä.j ,. J ju»u xjb »JLamo aJmJ ,sXäj Vj^]L\m>Iw
C-.J *

Ci > w " * ^

'

O* * r •
• > ^

.Ai ^.jt
i

yuij Ai. 1Jl i f^y> J^ä— t

w)^aXaX»1 ^ ^ • v* -A» ^ \XbAOwV» ^\it wwSjI

rt) A — . JLA. fl) B — A 'S rx\w -/ • V. )

e7A ob f>*-o*

fl) A — A%-*-!t
.

11C) — xafffift. 120) vj5v-^\j lur ouoir,. 126) -f-

11 iiber»ot/.t tu änentov. 127) tin. Auch II la6 rj vovooi, nicht xo ovyor.
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AJPLäLj
^.,1

^AaÄ-i As. 1311
<5> ^p.A-i! JAj JoJaJI lAA

iblc! j, 5* aLu.1 o 'P«l**JS pAii JA iLa-Ptil ;laS U Jfpbll

%s» J—s—A lAj« L*i
111

.

l<
-P ^jtu.

- - >

U w J > S^ ,>.Ü *yfl* Aa^> Xlt XJ ^\aa.J* Oj j --^.1jr— •* - V. » ^ * y L.

, cl>. PI \j oAa!' o_JÖ AjI ..IJbH «-ä •* ,_i JlJ v- y • - o i’> c C*-'

Jw.il j,
'’ ^jryis *1^ UP

^ ,
*Xj

}
Lj *jU*Jl ^IjLu bl ^.,1 ,wV>l. 15r’

^yLc fcXj |J*aaJ ^ „A.^A-il pU\5 ^.jLS . pU>3 *
1 . *—

u? e Uj'As» ^_Lc ÄjJUil ^-Le f*PAi \Ls
C)
aJ|

blj
138

. lAp» ,LoJu LLü_s^ .vaS yAJL.il ^,'A Le t^jiil «.jüIj 13
‘

II* XIII xy

^•jl ^^il 'w^sl L*1A v^^üil ^.jbJ lAp- > «0aI& JwA laAäj l*o *.Xj

m f «

0>J v?^ ^ C)
b Ob

,3M ^ k5Jj{ ^
1S.XP

C)^
^ f +) I * 1 • !

t M M «• w

»A5> vv*-?- AsAJl ^.jw-öbll Aftj 140 U 'J \jz^j PI ip
O“*^

1
i-J

y^P-l wäP
t
-,b löl.

111
Uf |A>> JlJUs püj *^,19 ^.jLlbil

pJl.J! tA»>> 14 * ö lA^> * c:>*Jl OmJI Jl£. JA-» jüls Ulä-P»
(_, L,“ ’ -* LJ* -/ LT

• ( « — #

Jt.
(
Jum: iuAiJI Lols

143 ö laSaj Lo j, eLp^ ÄÄixvl InlAa+JI XIV xt)

c

Ji. bLy~ L»j-i .vifii ..
)
yXj ^bl/^bSL XjJu iüjAil JJjuI

!ts-*il J.l
^ C)

! ,V’ L3
144 ^ xllio^ lAS> Sj+J>- NaS

a) B — ^A . b i A lAlolOj eLp^ Lpl ljj . c) \ \^y »Äs .

r/t B qJlJ. c) B L^Jla>. f) A JwaI. IaP jl. ff) A ^j:J^I .

/i) A .jb\ «) A
(

A_i . /.'I B
l<
_>.

t.j| lCJ_x-

/) B ^y..

134) -|- . 135) für (tTJOiUfif». 138) — firf Si ftolvg

iiiriofrfit: \—)li zum Ausdruck dos CoinprirAtivs 130) + r^132>\

t41)
r
*n (nur hier) = nelior. 143) xJ:Lüt == neoi ror %vevuovn%

S »>v \ st.itt rd {av^ov, s« auch gleich darauf 144) jto).ho vtnuoot um-

schrieben
j -f-^j-Jü.

Digitized by Google



218 Khtmroth, Ja‘qäbi't Auxtilge an* rjrirch . Srhriflxtrllrrv.

jmJ ftJt »I jÄo! »I “»P. ^,L^ t

^yO M5 $ cyOj IaX=»- ^ylJU JjJ—KoJu

\_*0 _JL)1 00.*J
V
Jt» rli5> ^jJLc ^ ISyO Ül ,*->"}!

I

^.jl

’Gl +J3 L-xX- .1 I^X> yd.s-1 uajl Uj ufi & jo «aääj jJ

^y«
r LXyi J»_m.I iL.J ^.jl ^y* <_Lj fiAä ^.,1/ ^.,'li

147

• » —

Lj-LxJ _pä=Ü» J L<r
X> io Jl

CT
* t»J_! ,J ^c~*i

14 '’ G

_«oi
^
yLs’Jt ^LaIaJu / L_i-k_y-i IgJ oa^vj ^*£lo

tj* ^*)_*Xj ^..ol
v3* ty* «T 'l» j»!iyJI loo * 4,1

’j? L<ä» j l

Ö? LiJjkX» iXjU »I S_l_*.Jl Jyj» ^ uiüO f'^Lüjlt» A_J_J|

U> JO « BÄÄj _f/0 L .• J-i [yLl >«lLj jJlÄäJI ^cly=Ni! yLx> Jl Lol. *® U

yylXJo ^y». » i j»t*Xjl ^.yS £^--w ^CJaXjI »oOaJI Lol5
7j

* II*

joo^U«Jt ylc JiXo x-LilJ! J.t J. äjJI
f>j»

*-oo ,»>! _*P.

»lAiJl» ti>JJ> I »I |»ljt iotk*. xjjul
^

,-Lc ^öt Mjo ,SS
. ItXp-

JO aXj ^ * .U3J jj »
15S

’S Jjjl JO vjjLÄÄJ ^XxLs Jio<Ü! aJJLo

) -

. oj-aä^o* L»A Oa*»^II jaäx
j
»Xj Lo

^
cO .1» a£3 ^

Xt y# C
-,LS' U. ,RC & JV*r>l yjS «_=»-jJl a v-X->_ JO

c
,v/ U jj;

,r,r’

AÄt i tAlJl ÖoS_) iXÄC l ^ »Ä# JL

^JUA>j ”Xj.J^Ij —'iljo!» yOkXXiU vXoiJl vXÄC j|j
ro0 Ii.j| c( -Ä-O-l

«i II — *Pj . b

)

11 jjo-J »I. e) II + l^o» . tl) A — aXs .

«7

r) A - ?i f) Man crwartot Joy, 7) II -j- lA-> . /») II

üXJ-3 ütA>, ») A ...Lj. k) II »Io . ll A -(- ^1 (pnUtanden
y v ' y ’

uns missvcrstanilonom , m) A n ) B .

147) ^y« cJü

wie boi E am Emir

— Hai unf fAin.

= ovTtoe. 148) umschrieben. 14i») Steht nicht

von xA‘
;

-}~ . 151) /hQtroriHOi' wie 88.

162) 4- \U=U| jxJUo i'wkiJl.

.

' o'
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^y» U» ,5 ‘

'3? y'kAÄÄji i%y-J S-^t
^.,1

yljÜ

— U —.3- ..Li
,
cj, «3 ,1 —*Jt .vjJLc v^JLju Xju »Lj ajI.

<:> o v ' > -7 * > -> •• o ' '

^.jli »! äkX*il ä_A* »-aLe wsJLi-j »_/« LyÄ*

^,-JLfc gil Ai. äkX*JI *öljk_J
t

N* 158
. _*y>.3

,3 Oy*J ^.jl kl>kttÄjl ÖAftÄJ ^^4— ÖyJ* * '
'*

. A > ;l ,\JUA

<OsJ. ,cn ä öob> J 0Jt5U
C)

! il ^jJul rii*. v'4l f
yJt Xg

^LfcAS»^!
t-,
yXj 0\

^'4* ü* * * L Ä—w—

.

*>
•

jy* c»s y-*^

xLXj vX>*J qIj ^ÜLmmJI £-* ^LaäJI xsAäj Lo oAJLj

O-^^" ^'^5 w jI ^aÜ|* *j\ n—X—i

- j *

imXJLj 1*3 c>3o. U ^,-Lt 3 Je»-I. JJ" sb-t. nxaj. v,1~j« nJjJ

^JLc »iiAiLi^ löt Ljii Jk.l'sSkXJ! svX# ,,‘*
. oljU^I ^y«

yjxj. Liys-ye ^.,li" ^.jLS "'* o*..j yJ ^L«üi «sX?

wVjU L*aS OU yJ UkJ yiXe «j/i jj^s* uc*> o^y' ,_**?' yy^
y»OU ^.jl Sk\#

<

jj‘»
in*

. lg£Jj jlkX*>l ^_4S Ä_O.Jt UL « 6S
XiT

^XaaJ Vs Ij'lyÄ/O l«.A,ilC .WJU ^.jyXj ^.jl« \Ä?yä A'..»ÄS*1 y-U-

^[»J
t
.,(» JJu AuLavJI O« S+SUJ ~J) hJLS-j ^.,_vXj .,!. Jk*il N*C

_X=> xJLLä_s^ lMJk*i! .i -4^J! 8,1 ,.. »jLj ...I* IX-ikX-Li tLiiic

i\ ; *^*Ul .
^
aXj* H^1_<vJI ijXy\ÄL jLaÄjSÜ!* » j|

1 y—N—

i

fl) B »’U3*Ib. b) II —O.J . <^) B (jLJJyJl . fl) I)if

>».' itlfH niichstoli JjtJul jli fohlen bei B »l» einer Brklürung nieht lieilurftio

1!<7| -}- SX»-H SjC« . II wotlto durch diesen Ztisutz das tv uiati de»

Oritiliiils mm Ausslruck bringen. 158) II iibersetJit >)

v

npf»;rm TÖ nior

(— xtufittv id i/txvi/firt unö tovtov ioü nivi*.ov). IGO) tiineiitus

doppelt iiberset7.t; Al «

—

Ü «^a 3sXflJ = äraßi/Oonv

.

nachher s^ \a8Äj

\ _*a«JI . 1G4) suX-ö ^V — i/yovv, das E verwirft
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>.aäa3» b -ix. » ^*-> 1 » ', 1 — .. ..!• jO «Lj . «L$^Xä^»

a*j ^2-i-^.i- cxv> ^.jb
* ' ^ Lix«* a>U

XjUjt J*a3 w».1uij \JLÄ Ju^kAJl »wV?

*
*

.
^.«x»x ^cjLjnoI |»^xj| Jl Lot» v» _x.

'

|*fexj( ^ uo! t.

j

wJx -4~> ' -Lt- t«Aj* ^wXj • w*Jxjf . ,l3 -JC/3 ' _a.J ..! —X.x.A^J

L+as u>J3 ^3 o-Xäj ob! üis ,,m
. U*.j xjlj^ n

^xiw\j JwAäj o^Ai X.OJl Jo^Ait* sAh4.j^^J! Aj jL\J! j.\5u

^•jL)
,
^-jj...l -i.it IAj*' ^^aLa«* »^’j ns »< 1 xaAaj ^-.t

& Iaaa£>« Jb t c*

xil XC2ÄJ» qJ.Aju! ^ ”
.v AÜ*J »Jb ti *.yJiÄjt ^luw L«U ,li9

|f“

X\
!
jaUJ A3» "3? ^

yxX.<xwl ^.»aaJ .\xJXJ» ^»yXÄJ ,^t

\a! «tJ Ai Aa-A V— *. »»« i^»Ö» •ia.'^xÜXjl i- AVx-1 .I.Ü -A*®
•• Lfc I-' ^ C " ’ v ' U*

sJLx^ jukas L»Jt «Xa»u ^.jLi .vj| •! ^jasü f wuol »(

lU^sll suX> 1 ' 1
..«JhM a*s iX>u ,LS ^ÄJt oi5k*Jl j,

e
tUli

>.l \i)Lj _i*xj •
'^-* h.* ' Ä*» *

, «.wkAÄjf S-liXÄJ^ i% •• kXj w*A
v. » u* • •• > c

’* * w
v. i **

y.!t ^.jli ^.jLi
1 ,s

'jf ^ .i j> pwXJiJ oJt.^l j. ,->>ijNI «j.Xj. ^^_>ö

- 'j- *^ ^cl wVäÄ-O ^ ^ÄaaJ v\Ä2 /* wV^»’ »J I ^0^*%-»!

k\s»\ ^.,t»
1,4

• _^->^i

. r

a) A _i>L-x-jj . doch erfordert das Original h) B — .Vaüilj .

<?) A ,\-j_>o \ . f/i A ^Cji» c> H Hand: bLfi.’i ist richtit;

/*) B A>!» yJw>

ICC) — xoviov (zu 7T rvt'Aov). 1C7) O^Ab bis iur ex

iovimv XQt} Tag iTQo(t(tt’outi 71ooXdyetr, ICO) — nt ifi TQtrjxooiniae.

170) Auch K vermuthet f, (statt >foi) ei yairj; -f“ •

172) -f
- • . 173) — oroe’tfftv re xrti

;

JL statt *V tij)

ere'oqt nlevoif*.
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c
,t «Jti

175 *-*-!** *-*S'

uXi»
17S

'i> wüb- ^ »yjuJt ^.jLs u5sJ3j ^.,'lT XVII /.'

Jjt L«!
1 “

. Jö^kXil »A-a-j rfJjüJ! * yJLrWjol «-<.«:>• jjuLj

. üj .viui
.

^l^jÜu LivijJ MPJ** *^J
' cP

e
r*y

u<
J! t-Lü' Ls--c 0y»^J5 >Xj)I o-iJ'

# ^ /*^.jlÄxjU| vA-ötJ w C
X<U» g

^j»aÄÄJ 'jX

UdLbt iLol>* 1 ^jLo^l j jillo'M wÜLaJJ»

>1* M* J y» ^XmO *-}
1

J*l^*l ^ GX\j£Vj•

- >

$OL^ÜÜ j*^-)I«AjI JL ÖA^O’^

nÄ£ /y3 j^Iäj aJis 3j-*-*j w«*
,<8

Io Xa

*5i\+Jl ^aj3 »»*<< ^13" -^l* . fcü^l Xjw£ w^j (3^**^

a Jj ^Jdt <£Xi ^y* ^ f
jllJ Jj? ^ 0\

^jM+Äjä

.iS-3 ^.jl3 ^ ».« 1 ,Ä, J» ^IsXÄJ^I ,3.

* —

JjjI. -.^.1 »jLÄSül (_-)^r! J>^ ^ u» L*\s
180

cXN-S^
^.,
J m

^
,li

lsl
. i^Jj *jjü2 ^.,1 Jj^ivXll »J^i

LjCs^J jijj ^ '^LaAaJI —2. ! * ^ S—* . 6

1

m»i «XjvA

o) A ..a .l-»^a ^L&J ,.)ll. Ä) So nur A Hand. AB — yj,^\*ol
#

C) B J^l <t . fl* B JyJül <t . «) B -|- äj. f) B ^uu»

,» ff) B
i+^'z*

h) B ^^xXj! jJlö\ (?)^*ääjüJ3.

t) B ^juuo! , A‘) B -|- ^i, l) Kine spätere Hand .strich in B dies

Wort und setate dafür
j Jj an den Kund. m > B ^.^1

\jl \i^S» .

175) fin — kni oxolov nv ti).ivoov tö jft/ooe iyyevr;rnt. 177) -{*

^yjL^JS ^3. 179) bestätigt vielleicht Es Conjectur rn

ytyrofttvn. 180) -(“ 8^i*>JÜl JsP, 181) — £i>Vto»'Oc, welche

E hinzuset2t; II zieht /» ins t'ixoot ijfifoas zu nooodtxeoürti.

Bd XL. 15
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0ls
182

5 1
^y£oul J^O n\

^AmLas («AJ* (joUä ^j>JLi “ ^ciA^l j*J jSI
(
ü

^.,1 ä»Ä*J( vivAj JseJ tX> ^1.
183

. äA*i! üXlj’ (A*J «is*Äj ^.,1

/- ^JLxmhJ yli U 184
jjwjÜjvJt k—^.» yj^il ^ AjAj

«• t

pLxIxil A*J JO«jJ q* ^L5 ^yC ^y«

I^MMJ ^AiJJ ^ J**
1 * ^ ^ y*-**

/ \£- .^w.

J

^y»-A-J* j^Aj l»A .3 w—w.—L_x w.Aiia.A ,j v^a&aj ^yül 5A#j! ^>*.J J *

. AjAäv 3 ‘ijlm# ^1* cXi ^Lj
^

i > LiJ

.O J5* jll ^ r*+>\ yX* ty^yll J^aVisI ^lx; ^jol^Uu \i*5 »A*> ouü

^yO yX V^iXJ ^ÄJl^ 187
. XJjjl ^y« iÄ* AäJ, 186

O-J iJ^wS Ai Lgil ^Ou-4-P* ^ ^y^S'wi aJ^Laj ^
m >

LuJ NaLu
J
_»Xj

»
pLU.Jjl

^ ^
j'j wii-LC *J

^.J
»A_J. i\ju >_Jl£

. uAjj L»*ä1j j"*3^ »A—*JI _^Ä_i l-A
t
.|_*_X_j.

w*|j
189 .^»!a*j wa»5*uo ^.jls L^JLs' a.A? cjvjkA»- ^Xa. 188

»jajjxj. ..-«; ^jax<Jl .vj ciA^j «J« i;«a»j u OA> ^,a

1
* » '*>* ^-y* 3^X***j ^ » .*. *-j »A3*

1
'

. sA-frJt 3*^ yG*j

xvnu/vy 191 ^jJ!
v-

Si—a',
i ‘V S ^

j.» Qjojbit A*£ ÄjJt a|j JJlc ^y« O^S-L^ül .VJ oO>-\«»-

v_J.J^I. y^*ol»j yyJÜ. j^>\suj> £.yJiij CJiUa-L^Jl e ^.jLi X-JU-«»Ji

n) B t|(A> A) A uXjyj. C) Mit tliesnin Worte bricht B ab,

da dieser j»ü weitorliin einen Commentar nicht erforderte. il l So A Itand,

im Texte civ*? »I . e) Man erwartet jU und nachher oL^ooli .

182) H übersetzt Karrt Xöyov rovrov (— rovrotot). 183) H las viel*

leicht u^ooysviatt'ai {A-iAj). 185) H las ovrot oder roioüroi für oilxar,

dann vielleicht ItnaXkrixrorrat. 187) — ävafreouan'öptevoe .
— rj n t-

Xtov. 190) fin. II übersetzt xni rtöv nXkatv (-{- r tyti

r

t
fttoir } narr tuv.

191) +JÄÜJ5.
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aA?
(3 j

^.,1 Lajl iCä<Jjj
, 9S

JJutJt aA?

°yJ (Jül 0K. ^ ^ ,93 .JUUJl U» ^
. -Jt-

' j

lO v
'• ^yXyÄj La ^_Lc eA*-Aj yj • o>A' - ^ ^Am*j

Jj-Jl ^\S "4. ii_o LailiA jLS' 'i. ^yxJl ^ya yX<Aj ua
(

^Jlc

Jj' 4u »cj^j yoü' _~.k x_a. tJL?. r.ftjLr

-5je? «wJLsAas^I <-i»A-j ,..t jLju A-ä-i iLabL*Jl JLx: jAü

Ul 0->l

-

äJI aje? JLLa Ci»A>

e*j| >ÄU~J! *Xily*Jl 3 Oe>LjeJI »j? ^yo AA<\j La. 194 H

. eAegjd^lt ^-y® *-^yü ‘— fl ^.£»3 Axi XJ ^ OA.^J

^Ay~.l-Aj| QjO La
t
.,K ^^yaj OA- Uit l$Ä* 0X^1 Lej ,9!i

eA»Jli ^yxJLÄL) t»_ xj (jc.x-i yj _*j!j yjjL jiiij! ^yo wJl3- .w>

^y*J( C>L>t.^Üt Ät» 196
Ör y?Ä eAU« ye* ^y« ^y)L«0 yj La äA>« ^

Lilxi jn.sui x.*ii« jt xjyüjt .vj Jl olj JJic 3 ^yxL> Jl 3 üJ.*-u

,.,-j Ai ijdJu öääj Ua. xL.A-s» -,'J A LjLail. I9
‘

. xnili
er • Ä ' ' • j > e) - -'

^.,1 AkJ yjbll. (»jyi! AA> ^yA ^ xJ! vjüjj
198

. yjüü! Xx!

jJeJüJl H_*äJI ^y. x*J Ai . -e»>iu eA-A-JLj La ^>j.j

X-ftjUl x_Je_C ^ylc ^.jLeO^II «jüj iAjLv» Oxiü — } >̂ ^y! Öe**jt»

l
-jLs

199 $ ÖLi.^ll £yj 3 xjl ye?jj Ly> qA~0
C
-,K.

«5 (*^5 vjr*^ ^ ~S^- U ^ C)
1^

-y=* i^A^i jweiÄ^j! ^yayj
^,1

^yJ -j-«-> >-*-»1ij j-i-i jyJt

O) A — . b) B C) I) iy y
Rnnd:^*-!. d) B

t) B -j- »*jJ , f) A ^ÜÄS » (— \j| j
.

193) H las ur}8i evkvxot , — vnrjoeritjjai 8t nepieoitxdtg vno.

195) y»l»^ LaJu> = Xanaoöv

,

— dkkfjg. 197) »La^aLwJ vi>oLo *o

// "... ,

hior und gleich darauf für jrri'nlor. 198) q-c ,—>—*—> = arii.

199) -f- —lyÄJl Xxi —yi» ijrÄJl .

15*
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o«—jLc .,ls
200

. SAjA-i sA-£ ,v»>uo Jilj .1 _!_s=Üt a *-ö
l > •• • i

jr - > t

wl^-kXi (
'

^ ö^ÄÄxJ vjAÄÄJ La» CJ-a-I.JNjl

ä ö**j. jJLäc Qaj-4.il ^,-lc qj«*j iul *£-S3» 201
-{ß^j

äJJl o!3 CJJi-S^JI a'-3üil C^4J ^-i-i !»
202

(+& Q-jAjl5 4^aÄÄJ| j-ll-4 Al» 202
. -—*-3 | ~..il ^ QyÄ-JJ

^ ^ ^jqAj ^Ait ^Lr-j^l -ij 2<^4 & I küa *j 44 J > ^ — OjA^^

/"
^.,1 laiki jÄli^Jl 5A3U4J Jij ^tiitil 3 *^c «=»-

t
e*--o Aii 205

. lA> "iiAi uSüo Ä.lU-»JI jjtoL*Jl ’iJJtj ^.jl Aju

»>>J3 «j» c*jI^ ^.,1 *5Ü3 206
. JJ^Ail jju«. ^sJLJi-jt.j 9

*9
'

.Q0J.4JI <j^i3
(

^y-i^lAJl I—J-5^ ^ -4-i-^

ä_jJ_JLj ya*-**-^ JJ^Ju! p—>•
^jl ^äl j" Ai y_>a-4-l ^13

^ gwjixil ^Jl b_j! vij»-J *Qa Jj 4—il jJvJ3 (;)'—? «3 1-<—s»-^j ^^*_äA_)Li

^ly>^)l «-«a» ,3 ä_0 . Lgjli iUij» *Jl£*Jl \±^iS 208

yiSlij
210 .jUjÜ Qr*i> L$*a 0>J" 131 oJ3o L*

209
. 'AJlA.3

vl-o^Aj ^jl ^,‘ijl« 211 .jAftj' ^.jl ^Jlc ^cJ£ A-i iOLA*Ji ^"^l ^.,1

«£vaÜJ| .OjA4J 3. y.J 131 3wjl ljN-13 'J Al. ” 1 2
'.V C^iftJl jA.3 Ji

,J. Xol JwJl AotA. J 0li
213 ÄqJUI Qa-^l JJS

uülfjS ^J^ll y[>J3 w>a»aai «jsAi >-»jty> oJ^j ^ xJAjt ^JLi

^.jWk-ja-l y,-4->>aj ^j-JI lAf. 2,4 ö ^yA ^l.y)3il j.

a 1 lt ,vj
. h) A _j-SSi Q~^ + ^_c*^S ^ .

(/) B . e) A C4J«JI . f

)

A oju-o'Ü (?).

«

Ä) A S46*w>^ . *) A A‘) B .

iüwUJi Xoi
,

^jJLj A Rand für des Textes.

c) A iAibLt

.

ff) A ,Au'.

/ ) B J

200) — «rt* na).ir$ooui(ooi. 202) oi ytQnireQoi umschrieben.

211) H las 4v tovxitp tqt xpovto gegen K; — ei firj anhjgn re xtti npoe

arayxrjv

.

213) — urjrs drKtSoirj 6 novoc. 214» H übersetzt ix rtov

exwetitor.
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==- n
^

o' o^~ £L Ä jl
^

cVxyC

Jj-f-il

j.u'bll ^yc oLVc^ll ijJJlj j: L$*s ^y'Uä o-y»J5- L»Ls
815

lv XX

. T » i » (JAUaJI A^-aO ^ LyÄ^ j». i M.
)
^Xjt Cli.i

^
l.
£
aS v-X J aK.,

1

^

^Äjl O^jk^S \i5*w5*
8 * 8 & 1m.m11M

viAA-i»!.
*‘

‘ .jJL-S »1 |»_J_aJ| ^ Juü JohljJf

<3i jJuä <_j( J! c rW j JaÄäj l$jj Jo^kxit a^as ,:,Ij.i

^jLÜ! u«t.
819 & ^ ?ää

;

!Ja? aXä* I^I^a)! J.yi
818

j*AA«t ^ ^^ ÄÄaS \i>jAAj!
J

*aX-)I U®t*
889

. M» . ul t Sy^~. ' v3 »***'

.
^aC «_jU!

,J,
J aaaS ^»aXJ! L/*l$

8 21
. ^_£a>lJs-

^,..>Jt La.1.
883 .jAix. £-jL«JI rf

j. ^iÄ^AS
l_r_»_^ ^..a\JI wxl5

888

~?>.S
888

. AA-*W
' ff ^j^AAa! ^jaOLaaJI

A\jj»Jt y.-Ä»jl C
P-?^' (JT^

ooty^i j> AJU^I KjUj!

y »y' _aaa^j 0 !
^yi*j u<a-aJ.

885 & f v_ajL_aJI5

^5 '.v_a^aJ! W«c«u 0 t 3,

aX**j u~~ 0LT 51 XrfLJ |.L_jl Uaa>

^Le »a\# ^ aXju j»_j
886

üf ä_A0'wi' j.'aj! yiw«A5» ^JLc Xt]

^ ^ aXJ * AXjyit ^yS t^>sJ5 ^Xt»
(y.j

.Ixil AiXi-}

O) A ^.j^äIaj . b) A a^aS . c) A — *aaJ! . d) AB nur hier

-C^«. e) AB f) A v^,A,AJm+}\* (ausser yülj/ wäre noch

iLüy« oder ww-xJj-J denkbar). g) B . h) B vXaj .

i) B JsJjÄi!

.

215) . 216) ^.,\Ä »,
,;

für ffrflföTfe.

219) ^^XJu (*= 7ieptayiras) wird in jedem Satze wiederholt. 224) -\- w^J

225) — etT(>*x«’ö>f
,

jjnwJ *= OV^i nupvnaoi.
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ÜiynJl .saAäX: viyJa! 5A< ^ a «»Lcoiül bÄ2> ^ ^.,1/ U. 22 ‘

JiÜ 22« .tJL> LjJu^t *,l «jUö. 228 .«g^* *4]^ j

ÖiAftaj |.Lii ü*J ,1
ö CJj*U> Uu'y ,XÄÄJ a\ |._jj

j.l wXi

L*a-jl £-?-J
!!

t
.,_j_X_»..

230
t& qj! ^S! eX*lc ^

0I 0L-*JLi ^1 ^^iiw ^
r
l^ü! (A3> ^ oJJLj j

t'i—a—ü'I Ä
cp5

uXl>5
232

. iju' Jw^w.1 xxJl Jjjl j l
^oäo

O^ 5 0I *5Jö> 233
,
C)

_jXj Lo (Jäct
tf
it L^J jjjjLij

* Lä > L_*—&J y (!>»ai iOcjL»Ajl J<aaa» ^-Lt y?

yA** yiU« >-J} y-Wt ^-y
4

“T^J Q_«Xj ,»; .w C
.'

^.jlS
^.j
y*ia*j ^y)ÄJl Ui 234

. XJüj! 'vj-c

ö> »k>Jl äjlc ^JLc yfAi Jo^LxJl jJLm ^. )j\j. ^Ji ja^jJoljj -bbLÄjM

lX|yJI yOlÄiO ^-y« wXj>15 Jj" y«I. oöjjl y«! ysXi ^.jl iXä.
234

b^X# ^Jic Lijuaäjl o*i» oet~<4^ll «-La-j ^y>I

sL-aJÜ oü(_r?wJ! oj^J i^'uJÜI !Ä# ^It. 436 & UÄ05 ^JLc

XXI h'b sAjkXi m ijaUI j, ^li" ÜI3 237
uf iX*J baMj!

JwÄJS stX-ij ^.jLj Öy*Jt öljL-*t ^yC J- j5Üj *» «-^

os-jJl j.’cs-j oljU^I >i>Ju y«i. ^ £l>.yi n ooJ' ^,ü
233

. 1*X>

t m

a) ]i ^L^IaJI h~fi '
;. b) B jJ.I . c) B . -».. »

, j

.

_ *

rf) A e) A j->. /) B — Ui!. a) B
v
yA.

h) B 0I. 0 A . ^*) B
^

. I

)

A .

m) A -|- . tt) A -|- ^>Ju .

229) — to t oorua. 230) -f- L^jI
,
da xajnoraots roUsverstanden.

232) -f“ L^-ui, — <i;i’ hffxrjs. 233) 7te.Qtto6ur.vot goschickt umschrieben.

234) -f~
JötJ* . 238) oSvvT} ist zweimal üborsetzt; — ff äx7tvrj0*r,

welches K hier oinschiobt, um es am Endo des folgenden Satzes auszulassen.
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^ j.AjI OuuJl < L**(
CT^

er* ^1*^’ i <y J** 5 1

J.jj|
^L>\Äj| -Ö^O ^ÄaAaS LjJ? plj -0* 239

L*jI qU
.
^.A.a~Äjl ^1

CT*-
1 r^' 0 '^ M1 & c Q^i-A^aJ!

CT^ ^AaJl>» ^A»-T*^\Jt \ -Ä_AV

X«j!aJI «-« ^jLs\J| ^.y3^l! ,J! u»lj
143 .^IääJ! »J jJjjALs XXII /w

J^JLäjAj ^.jt ja; y iu!
244 flJyJAs Äj_jü!i

j-iA-ÄJ ^! ^AA-j A-it jllS» Ij IA? ^,Lf !jU *4 5
. y».lni |. idüt

^j*Lü! ^yS Ijju Ai. 848
‘i? Ajy _^

.
’ Aäx i. j lis ol^A^II ^>JJt*j

. Ajlxjt »Ä^ ^*y>* fqU

ciUIäJ!
c’t

*5Üi. 148
. UäT «jJi ^ La_»L» gJiJUil LÄ *47

. «. * AS 11 9 :A ;, WVAÄAA
5
^jywj A-* - ' -^

' . A .
' ^*jPÄJf '

Al ! Jaäj o/ !öt <jo-«Jt oljyx. ^U-A>li sAf 3 yü 549

y äJI i,i5>J3.
SS1

.
^yJy gyüÄJ

o' J’-i*® v-Ju»-£Jl L«lj 150

cj —

z

.? jl *w*bL-——!! aäs j jt3I sa*-! o- —

«

ör SJj*^ ^y»! oljU«! h
(*&?

yjs, ^*i»ü! «-S KsoyiJ! n*s 'OAäj ^ÄJI L-oLs Jo * Ia XXIII fict

«) A y. b) A -jysül. C?) A Xx>Ü Q-»

,v j » ^ ^ qa&Aaj^ . rf) A ÖJ^ü! , c) B —
.

/") C

y«üül Qi tlT* !?) ^ lA^J • h) B x« Ai.? , i) C j
1

)
.

242) II wiederholt 7iQooSiX£ofrfn. 245) -\- «Axvt (also las II oya-

ItQmrtQOv ?), — xnxitoi. 246) fin. -f- e5o3 ,
desgl. 247. 249) !3I

0-3 = intyivo^tvai, 251) — kevuov.
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J -

-**i c»**>} 03 b
^3-1 «v»

ftö
“
0

,'i3
153

olj jIäj
{
jari~3\

t
-,U jOJOli

^.,1
^x*X3 ^Oj »öl (.kXftj

bl
t
.jJ **-« X-c-mo -^IXsl. c IffljjLs lOsujj! U-s 854

öf

«tJa-yJl kXil »*j ^jjU J-^£ f iUjjJI j bl. ^iJLsrJ! j,
e \U j^iäj

0 xJu-^- ^jwjLüw l . T Ä 1 '.

%\ ^ 2 1
^jU-II »3 5^ Jjjbll £^aJI ^ ^i^L>LS'vri ^wX;

^-U- ^Jbl! ^'uU
c
-,_*Xj ^äjI äjnUÜJI Ul. 856 $ «j! Jl ^

Lgjl bll li_X» iüUi L^jli ^^JLs=ÜI j, pj, wi*<« ^ OA->o ^xJ

.^juc ^jJl KäxXJI u«I.
85

' iä^cxbii ^jdl
CT^

tjl 0 LfjL^PI n
c
-)l L5>'

s
”'i

*68
Willi Ä-»J>—Rj

\ar J>j>L' *Jl ä_^>'Jt /’Juü «J. »-*-> *-1 . 11. a *_S_J| J, ^,U

_l_=* wXXc b. .,1 _>xJ' |*Ljl |«J j wULj ^ j 559

Ä^X^jl j S w i .w ^aJlaJI . J —ft AÄ£ bl. .
' *T A. - £ Jt

,
a

~ t - • »

.1 JmJI ,iXjJ> Vj fc*.l lA> A3 sj3 ^taj.«Jl Ä j> ; — •

j_c*'
'^ u4 8^*äJ| ^.,1

r ^jC_>bll.
860

<3r CS“"*“! iOyS. jJlc

«) B -f-uajt. A) C — . c) B U.J^j . d) B — «*.

«) BC Jui. /") C — ^ bl . <7) A »JX> jJu* . A) C A3i . i) C

ju>üo Xfi . k) A Jbl . I) A 3j0a> . m) C + >-fM •

ff) B <.±AA . o) C '4a>>a3 . p) So wohl ursprünglich in dor Vorlage

von A. A ,JLj (?) , BC wJu. q

)

BC x**£ ,.jli

.

r) BC .

253) Tinoxixymtrfoi gut umschrieben 254) tin bpfronrota wörtlich

(also unverständlich?) übersotzt 255) avrm weitläutig umschrieben,

Überflüssig. 256) — tn ptv älla , — tjr 1

6

iov^tjpn puytt ylvt]ini.

259) nnoßtjottf] wie itvaßr
t
aouv 160; Qr

t
'i9i(Oi ( fälschlich ?) zu änoßrjoor.

bezogen; rechtfertigt E’s Conjectur 260) 11 übersetzt ro Igvttrua

Hai tu ti/.Äa oiStj/ttrtu
,

i£at doppelt.
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lf
Ji «J’w. 0b

361 .U J~*i ob^JI jSU Oyo C)
I. -)J>

jjS\ £ vijüj cjJo. JJtc o3jol »jJ!

*!_*_> -a jiaj> a iglaj j.» --^ « 's 's ^ sv^JUt u*i.
562

fifi

28
*

.
|»>3 CUljK'aj!»

i«! *zAj3 s—* a ' vAi xjf 'i^s—3»
282

, a»* [ir

p fSLi I3i3 288
.

^jLuwJ ^ ^o^j! u>J3 ^ ^jLaAj wXi

ihliäij „3c! aL^JÜI jj ^,-o. .vaäxJ c ^*a»sj ^5>Äit V^>Ü3 ^.'jj.«..»

^
--j ’i iu5vJ3 yt& •^ ' aäa ^Jlfct 3s öOaaA.!

^
I

^LlJI ^ ^aä-«j ^.,1 iA*j -^>bLc |.»_j‘ ^.jl o»_=»'JL 206
. »ul!!

'.i"

^
^.jl a-ö^>e jwO^J^ SA< 00.1 t3i

dusele \jj 0_£0 ^.,_jAj
c
-,!

^i- y» J^C oo-\~ ^/S Lat.
267 XXIV

,.l_jt ^yc
r̂ -j ^ »>-*-> 0^A~^ Vs .jr^ 5^-i'

q-<.
288 '3 a-Jtc s+o.^> »Jj-c *J 5_s^_Xj' ^.jl d^kjJu o3 ^losvJI fiy'

^Loi d-.'öt y: ^ ! .Vf ye^i . Ä^«bL» juÄJ .
}
l^j »'_*_> JU o<JuLj

m t w, «_

iS H*s oi i* “l—^ Vj
o' ijr*^^5 cr^ er

1* ^s

oios-ioftJl »js^ .,!
269

’S? äJjUu»J! oo.j>. sJlouw

"St —.. ^o^LS* I \ä«, 0IT ysl jj| C
,uyt

CT
X ävXX

• “^O ^~y-i ..3.aJ ! ; . -Z> .J vAÖ — I —T^WjI
(
Ö fc.Ä. J

228

Ow>I_ä]I 0O dJOS\j wo J33 ^.,1^ fy“ Uolj
271

ti) C — ', i hf j,» . b) B (.j^Jl (?) **hj . c) BC >J ^Jij

.

d) B ^ji.+i.f,t . e) B iXs»
. f) A wo; »uch statt dos nächsten

*c orwartot mau . 3) B vj CiHjtal Oj^XSXS

.

261) l£ nbitöv missvorstandon, nvn nicht ausgodrüekt, 264) — um-

ffijoifai. 265> 3oÜ-5 fiir nifififis. + (= nehS-

roztpor?). 267) ist von E aus sachlichen Gründen an den Schluss von bf

gesetzt; navotvztti doppelt übersetzt. 268) — rov üvltpoinov. II las kein

t« vor uov apHpotv und r ft)e tetijru. 269) H übersotzt Tpirjxnmn nivrs.

270) — evlNcDi, statt o 7tvpetbf. 271) -)- .
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^ Ls*J| \Sj> JJj*
C)

l ^^i^u. 27 *
. oJJa 13!

o»Jl3 131 jjJI ^Jl ^ZäII JiäÄjl
2,3

<3> _s~j_SUt Ui vXs» i^u< V>J3 |iuu yji ^.Jlc J>. jij. _aJlj

y33j. ^3 2*ül

—

j*X_no L»h j
7

7

^

tu«. ^.,_ouj! aJIc c3>l jü>
. j3 ^»J jtjJ! c 3333 a-U.

ISyol ^y« yL*j' ^.j! Öl3>-I_ÄJ| Ul. 2,5
-J? AXo ^.jU jl

ur Jjil iyj'3._it/o ^.jyXj. lLu! yjjjC*. yJ 1 ilX3J! ^ ^.,y>3‘ Lgil

rU jjll^ »1 Usl«X*3 ÄjÜäJU J 3 33i ^y<c U3 176
11

m B m

ajis ;oU_j j.
e u>33 «je uuol ...I aJ3 3w~1 3,«.3 *-*.*-*..£.

^»lyJl c>3^» (Jü53 333 «^e AJuöl qÜ 277
.JyO l^i iJ

, XajI j. yv! t^JÜ! ^3 S3 ,3 i,.wp ‘ yl
i

-• 1 '—.—•* a.a ,i. g . ,»» . 1 1

aJI £yj
/ v^USJI

J> oöy! 333 ,5 r
uU! ^ u*ä j.Lo

C)
ls

i7 ‘1MM X S M

AJIS yj vjjl 9^yA ^y» AJ l3j 2,9
Ö? !cX>- t yiÜI

«jL«3I ^.,3 133 3 90 ,^yw«L^Jl. «jUI |»_jjJ! ,j *j vXXÄu ^.,1 ^5 -»*!

F M

C>Jcüt ^5 *~r*^ l L^cu-S* 81 . cVÄ£. w>-^3

^ Äc <w*PvÄj £»£jt ^ uX^io*
m

»5 ^ 203
• j*** r^ ! J* ***

pPjAjdij I

884
y-ixt <^Lll vj

(

^itu ^

o) B -|- . 6) B -|- >—« . «Ä»» .It ^ . c) B -|- jl .

€i

)

A ^yfju^ , t) B — cx
, f) A ^j-» i^SmL) ^

»I « , jf) B v\Äx, A) A — .

273) J*ulj für Hftxaiaußrivr}' 274) Für xQirjxortrtertntv MFii«f-

unddroissigjährige“, für jQH]MOt^tadx$ot „Vierzigjährige“. 280) \Ä£>

für ttnaXlaooovTat, so auch 282.
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UjAl>I _v? L*ii
385

. iUols* wJtit ou«> 3 Aus- Jl 3

^3 — j>JLl ,j, tLUi^l! i->Ju n SJ AftJ L-Ä. -w

ou»>
,3 . r-i-i 1 ^

(

^iLSI 3

;.LVo bA? JA* 3 N_j_ol LaL» 386
<3l jüt iUaJL3=Ü! fit

$.

<3^J
jl fc.L-iUi c l£*L«I bI_j ^5Ai! ^A/O b_Aa£. 3 -vjLo!.

- * .

L^a3 v3w\~*—

J

jL\X AJLO^* «-Jj wJ L
^
* A Xw ^AAAfc

_ * 1 -) wAl^LI —U-il

iLous- 387
. t^äj| ^-,'A« «oALLc ^yA £/juit e lAjJ «jAÄs

ül. 388
. fmJüI jL^-\«it LU» oA>! ^,11 q*J «_ä>*-J! !Ä£ JA» 3

0,y^j ^^ a\s Ü-L-. gcvx-^-3 g*bu as
C
,LT ^

x! «_s*Jo ^joL&J 289
.
jjil ^w^JÜl xJ yS*Sy

^ ^
- -^-t^ y^OÜ

L5’"*'
4 m^aaaajÜI (jCC'.JLO ^La* a2 j!

390
tif t^jÜI

C>y^3 »Oc»

.tO^+Xil ^Ji •! ^1 ^1 8ja2o^\J| ^Jl ^.AAaÄs

jJLaoJI JÜw£> ^ ^ ^LtAA^JÜ f-wuU^lt »lXJ6 ^yyjLi aJ» 29 *

.*J l UI3 292 .^xÄa«# o-w ^Jl U^ ÄÄJ ^jlmm m t-

pJ ^jiA -iUAUJl ^'u^U» 3 («-^J ^ m sj^h JuS^JÜj ^y*

stjJt Xj»£. 3j äjJÜI üjlc 3 L* *^_L JAÜAJI q» |A^J

fir .-^-Jl 3 L->A-^o ^xj’I Jo^IaJI Jll«

«) B . i) B ^jlfV). c) B l^tlAä. d) B JkJwol i\.

e) B *j . f) A — pAJ!
. g) B ^aaIaII

, doch am Rande = A.

h) A -f- L*j|. i) B q^ cAj« . 4) A s-eJ^Ll». i) Die 13 Worte

von r>
bis ^ fehlen in A. m) A .

~ t

285) fin. + JJS! = tjTTOv, 286) \aaa£ f»Lo! — nQOfnivovxai.

288) Für TQirjxoriaeieoi „Sechzigyährige l<
cf. 274. 291) -f-

^J! .
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(xUo {j* K
^«x^u vX-i.

385
f.

ja\ cr
* b

crs^JS Ui fX^II V»*y- “^A fff*- £y*Z 0Uxxa!l ^
^ y-? W*J> tÜJ> J^ySs

394
. ^ jU j *X5*t. jb

,

<4 b vXj-) f*UH «Xi» S9ä
3? lyx/C i\J^JC_j L<«j »jLs=u!

3^bj jÄ^Lj» 0*XJ ^yA c CJxxJ», xbxxJ ^yC \U)Uo pX-’i^xS |X-X» ft x J

AJ Cx-Uj (_>*>_* ..xl.B. J. jUS" I w»LI AxO^v» AJ (..»Xj ^-y* OO-«

(

jx_x_ä_J ^.jt iX*J UixxJ^ Jj'ÜjJi «»> V_j.JLÄj .jt J»äl Uujl Jkx3.<«

3yJt 'a«o,3-. Jo^Xit V^*->- UäjLoj Ui ^j>xJ »y>a».J

^Ioäxj ^U.i ^Uäj 396 & ^L* !t/o SxA/» u^j-xi! o«.äj üt ^iUaxJl»

viUUll Jl» s^-Äy-h-j c 8l\s(J! (jüI.UÜI U>.vA-s\J -*jU a_c_»—

j

Jo'jxJI j.x! ^y« Lx_«xj» UU (xUj qI ^jUU U>» 39
' tä fjjöLäJI

^•jti WÄ ,Ux-i Oxi*t 3^ ij'i (Jxi t3 (*^U^I ^JwM

^-ic jjyj yj> b»x>' 9 yOo { )bi U* U CU 3'X-J yi& UOj Ux<

*.,WJ x?1 _J j !»iXaj ^jXl\ ^(.bUbll s*\> »X>Vj aXil <4>JSy 298
.
^xi»

^.,1
^ixAxS 3 *9

3? XxJüixajt Obb j.* »ibb £j Xj^JÜI O^b j

OxjUo
i

.

)

_xXj xQxxCU %Jto\yA j. XxJ j«»AJ .Ui LXXÄJ UU ^Lü

w^jxxJ ^ C*>U» J*Jol»X«.l c>—*. » J x^ol l*>l \X£wm3^< w*JLOi

0=y* (xx»
I

^«JS Uj._U_Xj
^.,1

l

_y*xxj L
y_J» 300

öf v_j|*xilu L^jj»Xxjj

Q) A . ^) B ^xJ . C) B OyA

,

e) B -|- Xoy^i!»
,
Rand: Xo_bb . Z’) A ^.1 ).~^Jl

.

h) B «) AB ^AxxaJ

.

rf) B — xXJs

.

J) A — LyX*.

293) -f" ,'C* 295) nefnaofiivove und hnofravov/tirovt

und die folgenden Worte bis iXdooovi frei, aber geschickt übersetzt. 296) nt.i

falsch bezogen; -j- ulN^J»—&—> ^ ,
dagegen 297) — xtti firj Xtivfrartiv,

298) ikAjJ^aJl «= 2xi<fHrj.
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(jcoLx^ll
501 & s-JJJÜt

(3 q<«

^Xfli l^'üvXXsV'i wU^Aflj ^jLaJ!
Ct* i5 Lir

*Jl

St <& Var j^Xj .

}
1 It-iiAcL) sAjj c Ljj..m.Äj

Vorstehendes Werk zeigt ebenso wie die Aphorismen in Tytlers

Ausgabe das Geschick und die Virtuosität, aber auch die Sorgfalt

und Gründlichkeit des Hunain beim Uebersetzen griechischer Schrift-

steller und giebt uns einen Massstab für die Beurtheilung des

Werthes seiner übrigen drei noch erhaltenen Uebersetznngen iicht

hippokratischer Werke (Hegt (picuog ävfrgwnov
, 'Emdrjfiiuv II

III, VI, liegt aegtov tSccTwv ronuv). Aus dem letzten der noch

nicht veröffentlichten Werke (/legt Staitr^ ö’Stutv) würden wir

lernen, ob ‘ls& ibu .labjä seinen grossen Meister erreicht, und wie

weit Hunains Ausdrucksweise und Terminologie für die nächste

Uebersetzer- Generation massgebend war.

o) A oj^. b) AB c) B Jjüj Jsj

d) A o*_i!
C)

1

.

300) >w>LXX)! 3 für Iv&äDe. 301) -)- Liji^yo« .jt.
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Anmerkungen zu „lieber Sehern hammephorasch als

Nachbildung eines aramäischen Ausdrucks und über

sprachliche Nachbildungen überhaupt“ ').

Bd. XXXIX S. 543 fg.

Von

M. Urftnbanm.

1) Die Erklärung des Ausdrucks snicsn SC als «der erklärte

Name* findet sich in der That in Abendana's Noten zu seiner Ueber-

setzung des Kuzari (TV, 3, p. 200), woselbst es heisst
: ..... pero

el nombre JOD HE VAU HE denota uno que es conoscido, por

que es nombre proprio de Dios, que denota su essencia . . . . y
esta es la causa por que nuestros sabios llamaron a este Santo

nombre .Sem amephoras“, que quiere dezir: el nombre declarado,

segun declara Rabenu Mosseh (d. i. Maimonides), el nombre que
declara y denota la essencia de Dios; pero a mi paresce que qui-

sierou dezimos, que este glorioso nombre es el nombre que nos fue

declarado y revelado de Dios, que de otro modo no lo pudieramos

alcam;ar, siendo que es nombre proprio que denota la essencia

divina.

2) Mit Bezug auf “nrt3 '30 spricht Köhler (Z. D. M. G. XXIII,

684) die Venuuthung aus, dass dieser Ausdruck eigentlich der Ge-

blendete, der zu viel Lichtstrahlen in sein Auge aufgefangen bedeute

allein geblendet und blind sind ja doch wohl nicht dasselbe und
wozu überhaupt diese weithergeholte, umschreibende, dem strammen
talmudischen Sprachgebrauch ganz fremde Bezeichnung für eine so

einfache Sache, für die ohnediess das Wort tWio schon existirte?

Der Talmud selbst gebraucht letzteren Ausdruck durchaus bei ha-

lachischen Bestimmungen, "nn: >30 hingegen bei der Erwähnung des

Namens einer bekannten Person
,
wie denn z. B. die von Buxtorf

— s. v. '30, col. 1432 — angeführte stereotype Benennung an

1) Auf Wunsch des Herrn Verfassers sei bemerkt, dass dieses Ms ,
das

seines grossen Umfangs wegen schwer unterzubringen war, bereits im November
1882 an die Redaction eingeschickt worden ist. G. W.

Digitized by Google



Orihthaum, Anmerk, zu „ lieber Srhem hammephorasch etc.“ 235

Tin: '30 riCT1 entschieden euphemistisch anizufassen ist; an andren

Stellen
,

wie z. II. Cliagigah 5 b
,

steht dafür der entsprechende

hebräische Ausdruck 0':'7 twc, welchen an einer Stelle (B. Bathra

25 a) auch Raschi mit Bezug auf R. Schescheth gebraucht. Auch
sonst gilt TH: '30 als Beispiel antiphrastischer Redeweise; das

biblische cb',7 (Prov. 22, 28) wird im jerus. Talmud Peah V, 5

D'bv, die Aufsteigenden, gelesen aber mit .die Herabgestiegnen“ (die

Heruntergekommneu, IH'OO'Ö ill'ffl) erklärt, mit dem erklärenden

Zusatze : inri; N'30 prrnJt NTOb. Ebenso wird (T. jerus. Kethuboth

I, 1. Midrasch Samuel sect. 2 zu 1 Sam. 1, 11) der Ausruf den

Jemand gethan .Möge es viele deinesgleichen in Israel geben!“ als

ein ironischer erklärt mit den Worten N'30 N'":ob miST w:'N3
Nim:, wie dieselbe Redeweise um das Antiphrastische auszudrückeu

noch an einer andren Stelle (Wajikra R. sect. 34) vorkommt: "pim
Nim: '30 rvb V'ipn N":c. Wie aber gerade bei diesem Gebrechen

euphemistische Redeweisen gebräuchlich sind zeigt das von Spitta

(Gramm, des arab. Vulgärdialekts in Aegypten, p. 106, N.) angeführte

mekarram oder kerym ‘ön eljemyn (essemäl) für a‘war, so wie

statt bei Lane (s. v. Bd. I, p. 211 b) und

v. Hammer • Purgstall (über die Eigennamen der Araber p. 36,

No. 384). Aber auch auf andren Sprachgebieten kommt diese anti-

phrastische Ausdrucksweise vor; so heisst es bei Isidor (Origines,

I, 36, 24): Antiphrasis est sermo e contrario intelligendus , ut

lucus qui caret luce per nimiam nemorum umbram
;
ferner werden

manes
,

parcae
,
Eumenides, Furiae als Beispiele angeführt, worauf

es weiter heisst : Hoc tropo et nani Atlantes et caeci videntes et

vulgo Aethiopes appellantur argentei. Letzterer Antiphrasis ganz

analog ist die Benennung eines Aethiopiers mit Kftfür (Zenker s. v.

Vullers s. v. denn wenn auch ähnlichen, früher

(Z. D. M. G. XXXI, 336, 354) erwähnten Benennungen— zu denen

man auch den Sclavenuamen in 1001 Nacht (ed. Habicht

I, p. r“lo) zählen kann — der Gegensatz des Geruches zu Grunde

liegt, so ist aber bei dem Namen jjiif doch wohl der Gegensatz

der Farbe massgebend
,

da dieses Wort auch sonst für .weiss“

gebraucht wird (Vullers, Shakespear und Dozy, Supplement s. v.).

nns '30 kommt aber auch zuweilen im eigentlichen Sinn des

Wortes vor, um den Sehenden, Lichtbesitzenden zu bezeichnen. Zu
der von Levy (Chald. WB. s. v. nn: , II , 96) angeführten

Midraschstelle (Ber. R. s. 30) bemerkt der Commentar n:mo m:r»;
.Der Sinn ist, in dem Orte wo nur Blinde sind, nennt man den-

jenigen der nicht ganz blind ist, sondern die Dinge dunkel und

blinzelnd sieht (070701 HNn) TH: '30
, d. h. einen gut sehenden

(OU'H nsil)*. Der Commentar iNin HE' erklärt hingegen NT17
mit einäugig, der Spruch TH: '30 NTi7b ','nns N"QO pioa
bedeutet demnach: Auf dem Markte der Blinden nennt man den

gitized by Google



236 Grünbanm, Anmerk, zu ,, Ueher Sehern hammephorneeh eie."

Einäugigen einen Vielsehenden
,
Lichtreichen. Diese Erklärung ist

ohne Zweifel die richtige : trvw entspricht dem arabischen
, „x.1

,

dem syrischen j-, ,n\ von luscus fuit, wie denn Thomas a

Novaria (ed. Lagarde p. 32, Z. 22) + mit )-wn und
,

mit I- ,ci\ wiedergiebt.. In dieser Passung entspricht das Sprichwort

auch dem bei Burckhardt (No. 129) angeführten: jNj j. , ..tbll

xi_L> Mit dem X_j_L> stimmt einigermassen die Lesart

Raschi’s in seinem Commentar zur Midraschstelie überein ,
wonach

statt 11“: 'jO, d. h. ein grosser, ausgezeichneter Mann zu

losen wäre.

Uebrigens ist dieses Sprichwort in der That ein ©vir; b©t3,

insofern als dasselbe, wie das Yolkssprichwort überhaupt, vor-

herrschend satyrisch und parodirend ist. Das überflüssige vnna
Gen. 6, 9 soll nämlich nach einer, in derselben Midraschstelle an-

geführten, Meinung besagen, dass Noah sogar in seinem verderbten

Zeitalter, umgeben von gottlosen Menschen, ein frommer Mann war,

dass also in diesem Falle die bösen Beispiele die guten Sitten

nicht verderben konnten ; hätte er — wird hinzugefügt. — im
Zeitalter des Moses oder des Samuel gelebt, so hätte er das Epi-

theton 3'"3n p'is in noch weit höherem Grade verdient. Die

andre Ansicht fasst aber das vmis in dem Sinne auf, dass Noah
nur im Vergleich mit seinen Zeitgenossen ein frommer Mann war.

wozu denn als Illustration das Sprichwort angeführt wird. Dasselbe

kommt nun in spottend parodirender Weise, mit Bezug auf eine

andre biblische Persönlichkeit auch anderswo vor. in dem Wechsel-

gespräche zwischen Salomon und Morolf. Salomon sagt
:
„Von dem

gesliechte Juda hin ich geboren über Israhel eyn fürste yrknren“.

Darauf entgegnet Morolf
:
„Under den blynden des synt gewiss eyn

eyneygiger eyn konnig Ist* (Von der Hagen and Biisching, deutsche

Gedichte des Mittelalters, T. I, p. 51; Kemble, The Dialogue of

Salomon and Saturnus, p. 46 und p. 60; in letzterer Stelle wird

das entsprechende italienische und spanische Sprichwort angeführt.

so wie die englische Uebersetzung mit : Monoculus may he king in

Coecus country).

3) Auch Abülwalid (Kitäb al-Usül p. 413, s. v. 3i:) gebraucht

den Ausdruck zur Erklärung des DTE© 3’: (Mal. 1, 12),

das mit '1© r3i:n (Deut. 32, 13) und ©'N ’c 'iE (Prov. 18, 20)

verglichen wird. An das m©“ n'© Gen. 2,5, worauf sich die

oben erwähnte Bemerkung Ihn Ezra’s bezieht, wird übrigens auch

im Midrasch z. St. (Beresehith R. sect. 13) sehr hübsch die ander-

weitige Bedeutung von rr© „Rede , Gespräch“ folgendermassen an-

geknüpft : „Es ist, als ob alle Bäume mit einander sprächen, es ist,,

als oh alle Bäume sich mit den Geschöpfen unterhielten. Alle
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Bäume sind erschaffen worden, um die Geschöpfe z.u erfreuen. —
Es geschah einmal, dass Einer die Trauben seines Weinberges ab-

sehnitt, dann dort übernachtete, und da kam der Geist und schädigte

ihn. Auch alle Gespräche der Menschen beziehen sich auf die

Erde
;

(es fragt Einer den Andern :) Hat dein Feld Früchte ge-

tragen? Hat es keine Frucht hervorgebracht? (mar im Sinne

von mc nor); auch alle Gebete der Menschen beziehen sich auf

das Erdreich : 0 , Herr
, lasse die Erde Ertrag bringen ! 0 ,

Herr,

lass den Boden gedeihen !“
• ibt« er ibt« yrntttt ib«S msbHtn br

m—a btt jntcnb mrb^ttn br • nvian er prrot: ibttr msb^sn br
•inratn man nt«ri inna )bi imr ns urao incta nom -itna:

•nar sb xri« mar • ynt«rt br «bt< nr« nna bo pm» ba

••m • Nr-iN -narr mc • y-it»n br Nb« nr« nna bo pbon bai

tont* mbatn . So wie das biblische mo auch Sermo, Confabulatio

bedeutet, so hat auch im tahnudischen Sprachgebrauche nrr’O,

rro die Bedeutung Plaudern, Unterhaltung, Gespräch, wie aus den

von Buxtorf s. v. mffl und von Levy s. v. mir angeführten Stellen

ersichtlich ist. Sukka 28 a wird (wie auch an andren Stellen) das

gewöhnliche Gespräch ybin nmtr genannt, also profanes Gespräch

im Gegensätze zur Discussion über die Thora (min 'lai) ;
in der-

selben Stelle wird neben dem Gespräch der höheren Engel und dem
der Dämonen (O'Hffl nmtti nen ONbtt nrnffl) auch ein nrr'O

cbpT ,
also ein Gespräch der Palmen

,
erwähnt. Raschi

,
in seiner

gewohnten Bescheidenheit, bemerkt hierzu, die Bedeutung dieses

Ausdrucks sei ihm unbekannt; die von Aruch gegebne Erklärung

wird von Buxtorf a. a. 0. mitgetheilt (col. 2345). Dieses nrrc
E'bpn wird nun im Commentar des R. David Luria zur Midrasch-

stelle mit der hier vorkommenden Auffassung des Wortes rro
verglichen. Die übrigen Commentatoren erklären das ibt« VTPO"
ibt« c? dahin

,
dass das Rauschen und Flüstern der vom Wind

bewegten Bäume den Eindruck mache
,

als ob sie mit einander

sprächen. Das Gespräch der Bäume mit den Menschen (Geschöpfen)

wird dahin erklärt, dass die Aussaat und die Einärntung gleichsam

ein Gespräch mit der Erde sind; der Ertrag des Bodens ist die

Antwort auf die Frage, welche in der Saat ausgedrückt ist; die

Erde erhört den Menschen und gibt ihm Antwort, wozu sehr passend

die Stelle Hos. 2 ,
23. 24 angeführt wird : Dm O'Wn nt» mrtt

btcnr n« i:m cm . . . pm nt« mm yi«m yittn nt« i:m
Einer der Commentatoren, Zeeb Wolf Einhorn, bemerkt, die Pflanzen

sprächen mit den Menschen insofern
,

als sie dem denkenden

Menschen die Weisheit und Güte Gottes verkünden. Das wäre also

das \ — 1
1

von welchem es in der Vorrede zu Moknddesf’s

jf+nJi JijU (p. 1) heisst:

Aj cr» . jüül
C
,L-J cr=

g-ast.
C
,UJ. —

Au die Bedeutung „Gespräch
,

Unterhaltung“ sehliesst sich nun

Bd XL. IC
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leicht der Begriff des Genusses und Vergnügens, irrm b® ^nt«:rib

; schwieriger ist aber der Zusammenhang mit der Erzählung

von jenem Geiste (oder Wind
,
wie ein Commentator m erkllirt),

der den Winzer schädigte
;
die verschieduen von den Cominentatoren

gegebnen Erklärungen des Zusammenhangs sind nicht befriedigend.

Der Commentar iNnr HE' vergleicht diesen Wald- oder Baumgeist

mit dem an einer andren Stelle (Wajikra R. sect. 24) erwähnten

Wasser- oder Quellengeist. (Jene Stelle ist desshalb merkwürdig,

weil die Blutstropfen auf der Oberfläche des Wassers ein Beweis

dafür waren
,

dass der darin hausende Dämon besiegt worden sei,

was ähnlich in vielen deutschen Sagen vorkommt — Br. Grimm,
D. Sagen, 2. A. I, 66. 67. 349.) Es ist übrigens auch möglich,

dass der Midrasch das Sprechen, Flüstern und Raunen, das Leben

und Weben der Bäume mit den sie bewohnenden Geistern —
gleichsam Dryaden — in Verbindung bringt, wie ja auch sonst

das mythologische Bedürfoiss in Talmud- und Midraschstelleu sich

geltend macht. Die Erzählung von jenem mi gehört alsdann mit

zu der Vorstellung vom Aufenthalt der Geister und Dämonen in

den Bäumen, die auch in andren früher von mir angeführten Stellen

vorkommt (Z. D. M. G. XXXI, 253 fg.).

August Wünsche’s Uebersetzung dieser Midraschstelle (der

Midrasch Bereschit Rabba p. 57) ist ungenau. Namentlich hätte

— in einer Note — die anderweitige Bedeutung des Wortes rn®
erwähnt werden müssen; der Leser kann sonst nicht begreifen,

wieso der Midrasch dazu kommt von dem zu sprechen .was sich

der Wald erzählt“. Es scheint aber, dass Wünsche selbst die

Deutung und Bedeutung von rr® nicht klar aufgefasst hat.

Aehnlich wie hier das Wort rn® wird übrigens Rosch ha-

schana 8 a das Tr®* r)N wnrr Ps. 65, 1 4 auf die Kornälireu

bezogen
,

die im Monat Nissan — zur Zeit ihrer Reife — singen

(riT’ffl rVTBiN — cf. Raschi z. St.), d. h. wohl Gott lobsingen.

4) Mehrere andere Stellen
,

in denen von der wunderbaren

Macht des ®*riEt:n D® die Rede ist, werden von Zunz (Die syna-

gogale Poesie des Mittelalters, I. Abth. p. 145) angeführt. Unter

den verschieduen Stellen ist namentlich die im Midrasch zu Koheleth

3, 1 1 bemerkenswerth
,

woselbst das obtyn auf das Verborgenseiu

des snnn o® bezogen und cbrin gelesen wird — orTC obyin

oncnn C® ,
der ’E’iri E® wurde ihnen verborgen. (In derselben

Stelle kommt auch die aramäische Form N®~C73 N7:® vor.) So

wie neben nbrm auch — mit Bezug auf die Priester im Tempel,

die den Gottesnamen aussprechen hörten — die Form obyn: hier

vorkommt, so wird in derselben Stelle auch ~o” ,
Ttbj in Ver-

bindung mit ®"nDt:n E® gebraucht, wie es denn auch hervorgehobeu

wird
,

dass wer im Besitze dieses geheimen Namens ist
,

Anderen

leicht, Schaden zufügen kann. Am Schlüsse wird — ebenso wie

Sehemoth R. sect. 3, Kidduschin 71a — das defective gesehriebne

Dbbb Exod. 3, 15 angeführt, das obyb zu lesen uud auf die Ueheim-
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haltung des BH1BWT CB zu beziehen sei, also als Parallele zu dem
hier vorkommenden ccbc -,n, cbyrtTN, das ebenso gedeutet und
mit dem folgenden C“NH NX';’ Nb “

1BN in Zusammenhang gebracht

wird : der Gottesname ist verborgen, damit der Mensch nicht durch
dessen Gebrauch das Verborgne ergründe.

Auch in diesen Midraschstellen ist „der geheime Name“ wohl
eine passendere Uebersetzung von BTiccn CB als „der volle Gottes-

name“, wie A. Wünsche (Der Midrasch Kohelet, p. 47. 48) den
Ausdruck übersetzt. Uebrigens ist in dieser Uebersetzung (p. 49)
die Bezugnahme auf die Deutung des obyb in Exodus als obyb
nicht deutlich genug ausgedrückt

;
der $atz „wie er sein soll Ex.

3, 15* lilsst den Zusammenhang zwischen der Deutung von obyrt

als Hophaiform und der von obyb als Pielform nicht deutlich genug
erkennen. Auch die Uebersetzung 'von obiyb *mcbo nac CB “iia
ayi mit „Gebenedeiet sei der Name des herrlichen Reiches his in

Ewigkeit“ (p. 49) ist ungenau
; es muss vielmehr heissen : Gebenedeiet

sei der Name seiner glorreichen Herrschaft ,
oder dem Sinne nach

genauer: Gebenedeiet sei sein herrlicher, glorreicher Name. Dieses

bai CB “na bezieht sich ja eben auf den Namen Gottes, ent-

sprechend der oben angeführten Deutung des na“ tnp« ’’ DB ’D

ti’nbNb bas Deut. 32, 3. In ganz ilhulicher Weise wird in der

synagogalen Liturgie, wenn der Vorbeter den zu Anfang der kurzen

Benedictionen vorkommenden Gottesnamen ausspricht, gleichzeitig

von der Gemeinde „Gelobt sei Er und gelobt sei sein Name“ (“na
TCB “nai Sin) gesagt. Das imcb’S *nao CB ist eine Umschreibung
ähnlich wie iniaa ob “na? (Ps. 72, 19) iob niaa nw (Ps. 66, 2),

vriaa ’i’y (Jes. 3, 8) und wie auch sonst mit Bezug auf die Gott-

heit ein Hauptwort statt, des Eigenschaftswortes gesetzt wird
,

so

z. B. in ’B“p CB , "(B'ip nn , “tenp OB und in vielen andren in

Gescnius Thesaurus (s. v. Blp
, p. 1198) angeführten Ausdrücken.

5) Die Benennung O’Bnc wird von Abülfarag (Hist. dyn.

p. 116), von Makrizt (De Sacy, Chrest. arabe, I, Ito) und Thomas

a Novaria (ed. Lagarde p. 19) mit jdjÄjL* wiedergegeben, welches

Wort also hier die Sichabsondemden
,

Dissenters im Allgemeinen

bezeichnet. Abülfarag’s Benennung der Sadducäer mit jJsjJ; kommt

auch sonst häutig vor, wie ich davon (Z. D. M. G. XXXIII, 620, N.)

mehrere Beispiele angeführt habe. bedeutet nun auch „One

who conceals uubelief and makes an outward show of belief“

(Lane s. v.). Im Neuarabischen hat ebenfalls die Bedeutung:

Manicheeu, Dualiste, Saduceen, daun „Hypocrite, qui n’a de religiou

qu’ä l’exterieur“ (Guche s. v.). Die letztere Bedeutung wird durch

die ursprüngliche als einigermassen unterstützt, indem sich

derselbe Ausdruck auch auf einen zweifei- und zwitterhaften, /.wei-

le*
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deutigen Menschen übertragen lässt. So wird denn ähnlich bei

Damlri (ed. Buläk
, I, |Va) wJüj! als Kunje des Chamäleons

(tbj>) angeführt. Nach Bochart (Hieroz. ed. Lond. I, 1082) wird

das Chamäleon auch genannt, Magus vel Magusaeus, quia

solem videtur adorare, cum ad illum perpetuo advertatur. Auch
Fleischer (Z. D. M. G. VI, 58, N.) erwähnt die persische Benennung
des Chamäleons als Sonnenanbeter. Dass das Chamäleon sich nicht

nur gegen die Sonne ,
sondern auch

,
je nach ihrem verschiedneu

Standpuncte
, sich mit ihr wendet

,
und dass dasselbe je nach der

Intensität des Sonnenlichtes verschiedne Farben annimmt, wird von

Bochart 1. c. und von Lane s. v. tü.> erwähnt. Dass man das-

selbe also yA nennt, könnte auf dieser Aehnlichkeit mit

einem Zendik im engeren Sinne des Wortes beruhen; es liegt aber

näher anzunehmen
,

dass diese — jedenfalls witzige — Benennung

von dem Schillernden, Unbeständigen hergenommen sei, >. v ;•

also in der übertragnen Bedeutung gebraucht werde. Ein andrer

Name des Chamäleons, wird jedenfalls in diesem Sinne

angewandt
, um nämlich das Wechselvolle und Veränderliche der

Charaktermaske auszudrücken ;
in der von Fleischer 1. c. aus De Saev's

Chrestomathie angeführten Stelle heisst es sehr hübsch
: ^jl oJias

^ er*
^

ln diese Kategorie gehört auch das französische Cafard, Schein-

heiliger, von jiS ,
welches Wort auch im Neuarabischen im Sinne

von Hypokrit gebraucht wird (Dozy, Supplement s. v.). Littre

(s. v. Cafard) stellt zwar diesen Ursprung in Abrede
,

weil es als-

dann nicht Cafard heissen würde, allein diese Form ist ohne Zweifel

zugleich eine Assimilation an andre Wörter mit der pejorativen

Endung ard — welche übrigens germanischen Ursprungs ist (Pfeiffer's

Germania, 1860, p. 305) — wie Criard, Groguard, Richard u. a.

Dass man für derartige Bezeichnungen gerne fremde Wörter ge-

braucht, zeigt das französische Marrane im Sinne von Trattre, Per-

fide, sowie das neugriechische Mov^rctTr^

,

Ungläubiger, Renegat

von JCif* und mehrere andre Wörter, darunter eines semitischen

Ursprungs
,

nämlich Mameluck oder Mamluk. Ist es an und für

sich merkwürdig, dass jene , X. ^ + x im Lauf der Zeit zu

wurden, so sind die Wandlungen und Wandrungen des Wortes

selbst nicht minder bemerkenswerth. Das deutsche Wort hat ueben

der eigentlichen Bedeutung auch die von Abtrünniger , Treuloser,

Sehandbube (Weigaud's WB. 2. A. II, 18). So berichtet auch
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Frisch (WB. I, 638) :
«Ein Herzog von Savoyen hatte einen grossen

Anhang in Genf, die Redlichen hiess man Eidgenossen
,
die andren

Mameluken, Defectores*. Tn der Volkssprache wird Mameluk nur
zur Bezeichnung eines heimtückischen, verschlossnen Menschen ge-

braucht, so z. B. bei Kehrein (Volkssprache im Herzogth. Nassau

p. 271). Wie bei vielen andren Wörtern fremden Ursprungs liegt

im Klange des Wortes Etwas, was dessen Anwendung zur Bezeichnung

eines „Duckmäusers“ begünstigte; die erste Veranlassung aber zur

Benennung eines zweideutigen Menschen, dessen äussere Handlungen

nicht seinem inneren Denken entsprechen, mit Mameluck war wohl

der Umstand, dass die Mamelucken als Christen geboren, als Mo-

hammedaner erzogen wurden, welche Zweifaltigkeit auch den Zweifel

an ihre Religionstreue von vornherein rechtfertigte. Daher stammt

vielleicht auch das von Dozy (Supplement, II, 614) angeführte jj^Lo

iJJ für „Priöres Sans ablutions“
,

d. h. für Scheingebet und

erheuchelte Andacht. Mit diesem Dualismus steht es in Zusammen-
hang, wenn in Brasilien und in Louisiana Einer, dessen Vater ein

Weisser, dessen Mutter eine Eingeborne (oder umgekehrt) ist, Mame-
luco genannt wird (Littre s. v. Mameluco, Bartlett Dict. of Ameri-

canisms s. v. Negro).

Wenn in der spanischen Volkssprache Mameluco die Bezeichnung

eines dummen Menschen ist, so könnte das Wort zu Grunde

liegen, also Einer der sich von Jedermann beherrschen und lenken

lässt. Näher aber liegt die Annahme, dass das Wort, ohne Rück-

sicht auf den Ursprung oder vielmehr ohne Kenntniss desselben,

als Schimpfwort überhaupt gebraucht wird. So werden auch in

Nie. Tommaseo's Dizionario de la lingua Italiana (III
, 58) s. v.

Mammalucco die Bedeutungen Bagascione, Scioccone, Bietolone an-

geführt, wozu bemerkt wird: Detto per isprezzo come si fa de’ nomi

stranieri talora. Im Vocabolario degli Academici della Crusca wird

s. v. Mammalucco als Nebenbedeutung dieses Wortes auch angeführt:

Bagascia, lat. Catamitus, gr. ravvu i^äijs (letzteres Wort hat im

Neugriechischen auch die Bedeutung Stutzer, petit-maltre)
;

in der

angeführten Belegstelle kommt Mammalucchi neben Coneubine vor.

Catamitus ist hier ohne Zweifel im Sinne von Paedico zu nehmen,

und so hat Mammalucco dieselbe schimpfliche Nebenbedeutung wie

das — auch im Deutschen gebräuchliche — französische Bougre

iBulgar) und Ketzer (Frisch I, 513, Wiigand, I, 786, Grimms
WB. V, 639. 640). Es ist gewiss unrichtig, wenn Menage — den

Diez s, v. Bougre (II, 234) anführt — vermuthet, die Bedeutung

paedico sei diesem Worte darum beigelegt worden, weil der paedico

derselben Strafe verfiel wie der Ketzer; die Ursache dieser Be-

nennung ist vielmehr die, dass man von jeher Ketzer und Anders-

gläubige aller möglichen Laster beschuldigte . wovon ich früher

(Z. D. M. G. XVI, 409 fg., 414, XXin, 620) mehrere Beispiele an-

geführt habe.
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Aus dem Arabischen entlehnt ist wahrscheinlich auch das von

Castell-Michaelis p. 505 — aber ohne Belegstelle — angeführte

j\vvn qui a seipso solo, non ab ullo alio imperiuni habet.

6) Ebenso wie .deutschen* und .verdeutschen“ — namentlich

in der alteren sowie in der Volkssprache — und im Englischen

,to english* im Sinne von Erklären gebraucht wird, und wie das

syrische .n«Qi sowohl explicuit als auch transtulit, interpretatus

est bedeutet und interpretor selbst nebst der Bedeutung .übersetzen“

auch die von .erklären* hat, so sind auch dem Talmud beide Be-

griffe gleichbedeutend. Demnach wird das fflICU Neliem. 8, 8 im
Talmud (Megilla 3a, Nedarim 37a) dahin erkliirt, dass darunter

die Uebersetzung zu verstehen sei — Ci3“ir> m STBS, wie übrigens

auch Hengstenberg den Ausdruck in diesem Sinne auffasst (Ges.

thns. s. v. unc, p. 1132 b, Renan, Histoire des langues semitiques.

4. ed. p. 148). Ebenso wird das amtl INS Deut. 27, 8 im Talmud
(Mischna Sota VII, 5, f. 32 a) dahin gedeutet, dass man die Thora

in alle 70 Sprachen übersetzt habe, wie denn auch die beiden

jerus. Targumim die Stelle in diesem Sinne übersetzen
:
p'pn arr

C3“in7:i ’-ipni:) vrsoa nsnmn ya'b -im 'ipria o-tcai

pob ]'?aiDa). So wird ferner das Deut. 1, 5 im Midrasch

Tanchuma und Raschi z. St. dahin gedeutet, dass Moses die Thora
in alle 70 Sprachen übersetzt habe; wahrscheinlich ist auch das

Nirt tU-piTiN '|EbiN r' os*ic, womit Onkelos diese Stelle wieder-

gibt, im Sinne von .Uebersetzen* zu nehmen und bedeutet also

nicht .Erklären“ wie Buxtorf (col. 1847) und Levv (Chald. WB.
II, 301) s. v. »Id meinen. Auch Abülwalid bemerkt (K. al-Usül

ed. Neubauer p. 589) zu »nc und »*vico Lev. 24, 12, Esther

4, 6; 10, 2, Num. 15, 84, Nehem. 8, 8: ; « ,»

So wird auch die Uebersetzung des Onkelos

von Maimonides (Guide des Egares I, f. 30 a) i; genannt (cf.

Munk, Notice sur Saadia p. 5), wie ebenso R. Tanchum’s Ueber-

setzung (ohne Erklärung) der llaphtaroth betitelt ist (Munk,

Commentairo de R. Tan‘houm sur le livre de Habakouk
, p. 6,

Haarbrücker, R. Tanchum Hier, comment. specimen I, ed. 1843,

p. XVTI und p. 54). Aber auch die im Orient lebenden .luden

gebrauchen für „Uebersetzen*. Ich besitze ein 1854 zu Livorno

gedrucktes Büchlein mit dem Titel man? aav'. Wie auf dem
Titelblatte angegeben wird, enthält dasselbe 1) die Pirke Aboth
mit beigefügter arabischer Uebersetzung (in hebräischen Buchstaben),

welche letztere zu demselben Zweck verfasst worden sei , wie die

bereits vorhandne spanische Uebersetzung, die an einzelnen Sabbaten

von Knaben in der Synagoge vorgelesen werde. 2) eine arabische

Uebersetzung der Zehngebote (mmn rfjsy), von grossen Männern
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verfasst
; 3) den 'Km' 13 Bi'E mit beigeiügter arabischer Uebur-

setzung ('S"'? paba Ulilln 07 ) ,
vor kurzem in Tunis erschienen,

welcher Piut am Sabbat und an Festtagen in der Synagoge ge-

sungen werden solle. Tm Buche selbst (f. 36 b) hat dieses Gedicht

die Ueberschrift '31? maa 'Km' 13 UTE ,
die Uebersetzung wird

also ma d. L genannt Unter 'Km' *13 — welche Worte

zugleich den Refrain dieses und eines andren Gedichtes bilden —
ist R. Simon b. Jochai gemeint, der angebliche Verfasser des Sohar,

welcher, ebenso wie der Sohar selbst, im Orient in hohem Ansehen
steht. Das Grab des R. Simon b. Jochai ,

das auch in Hottinger’s

Cippi hebraici (p. 68) erwähnt wird, besuchen an seinem Todestage

(18. Ijjar) Wallfahrer von Nah und Fern. Der Verfasser des, 1844
zu Jerusalem gedruckten, Buches D'bfflil' ran schildert (f. 26 a fg.)

theils nach den Berichten Andrer, theils nach eigner Anschauung
die alsdann stattfindende Feier, welche 'Km' )3 “pTno 'n Kbib“
genannt wird (cf. Grätz, Geschichte der Juden, IV, 215).

Auch Jakob Saphir, der Verfasser der (1864) unter dem Titel

i'ED "3K erschienenen Reisebeschreibung, erzählt (I, 61a), dass er

in einer Stadt in Jemen (er ist nicht klar, welche Stadt gemeint

ist) am Freitagabend die Synagoge besucht habe, und dass daselbst

ein der Kabbala kundiger alter Mann ein erst seit Kurzem bekannt

gewordnes Gedicht, 'Km' 13 betitelt, mit grosser Andacht recitirt.

habe, wobei die Gemeinde bei jeder Strophe die Schlussworte 13
'Km' im Chor wiederholte. Wahrscheinlich ist dieser 'Km' 13 1'IB

ein und dasselbe mit jenem 'Km' 13 tti'S.

7) Das Wort )"T , das ausser in der von Fürst (1. c. p. 298)
angeführten Stelle in derselben Verbindung noch in vielen andren

— in den Glossen zur Wilnaer Ausgabe des Midrasch Rnhba
(Schemoth R. seet. 45 zu Exod. 33, 12), von Zunz (Die synagogale

Poesie des Mittelalters, p. 145. 146) und von Buher (in den Noten

zur Pesikta d. R. Knhna, f. 124 b) angeführten — Stellen vorkommt,

ist wahrscheinlich mit „Schmuck“ oder „Waffe“ zu übersetzen, letztere

wiederum zunächst als Zierde betrachtet, wie denn nach Bernstein

(Glossar zu Kirsch’s Chrest. p. 146) Jm eigentlich Ornatus, Orna-

menturn bedeutet. In allen diesen Midraschstellen ist nämlich 1"T

die Deutung des '17 Exod. 33 ,
4— 6 — das übrigens auch die

Peschito mit JM wiedergibt, während sie an allen andren Stellen

'17 mit übersetzt — oder, in derselben Beziehung auf Israel,

des *p'17 Ps. 103, 5, des '17 “'17K1 Ez. 16, 11 und sogar des

*p'7K i*ro Klagel. 2, 13, das im Sinne von Schmücken genommen
wird

,
wie auch gleichzeitig die Deutung dieses '17 mit Krone,

rtiU7, vorkommt. Das Wort '
t
7'7, p'T wird übrigens selbst in der

Bedeutung Krone gebraucht ,
so in der von Buxtorf s. v. )'T

(col. 664) angeführten Talmudstelle (Menachoth 29 b)
;
im Texte

so wie in den Commentaren z. St. werden die Verzierungen am
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oberen Ende einzelner Huchstaben abwechselnd C'irr
,
pjp

,

genannt, pjp ,
PI. von (_lj) 3P ,

ist die gewöhnliche Bezeichnung

dieser „Apices seu Coronulne“. wie Buxtorf richtig übersetzt.

8) Die beiden Midraschstellen — Bereschith R. s. 20 und

Bnmidbar R. s. 14 — stimmen nicht ganz überein. In der ersten

.Stelle heisst es, dass von Gen. 1, 1 bis zu den Worten r'C? T
r«7 (3, 14) 71 PTOTN Vorkommen, um damit zu sagen, dass die

über die Schlange verhängte Bestrafung erst nach der Berathung

mit dem himmlischen Sanhedriu (das ebenso wie das irdische 71

Mitglieder zählt) ausgesprochen wurde. In der zweiten Midrasch-

steile heisst, es — gemäss der in der Hagada gewöhnlichen Paral-

lelisirung — die Zahl der 70 Schekel bei den Opfern der 12 Fürsten

(Num. 7, 13 fg.) entspreche den 70 heiligen Nameu, die vom ersten

Verse der Genesis an bis zur Verfluchung der Schlange Vorkommen

;

es seien zwar eigentlich 71 Gottesnamen, also einer mehr (DK'

IPV “PK 13 O' -Dxr), das Elohim in den Worten D'fibxr DP"m
(3, 5) sei aber kein heiliger Name. Letzteres D'nbK, das auch die

Targumim mit p3P3P übersetzen, wird auch in der Massora z. St.

und im Tr. Soferim (IV, 4) für bin erklärt.. Uebrigens scheint

die Darstellung in Bereschith R. die richtigere zu sein, wobei denn

stillschweigend das Elohim 3, 5 übergangen wird. Der Name
Elohim kommt nämlich alleinstehend von 1,1 bis zu 2, 3 der

Genesis 34 Mal vor; von 2, 4 au bis zu 3, 13 (incl.) kommt
Elohim 4 Mal, Jahve Elohim 17 Mal vor. Demnach kommt Elohim

55 Mal, Jahve 17 Mal vor. jedenfalls wird also D'nbx als "DTK
angesehen. Auch in einer Talmudstelle (Berachoth 28 b) werden

zwei Meinungen angeführt, um die biblische Zahl zu finden, welche

die 18 Benedictionen in dem — von der Mischna erwähnten —
mffly n:TCiD genannten Gebete entsprechen. Nach der einen Meinung

ist es die Zahl der 18 PIPDTK , die im 20. Psalm Vorkommen, nach

der andren ist es die der 18 pipdtk im Schem'a-Gebete (d. i. Deut.

6, 4—9, ibid. 11, 13—21, Num. 15, 37—41). In den letzteren

Stellen kommt aber das Tetragrammatou 1 1 Mal ,
Elohim 7 Mul

vor (das N'nbK Deut. 11, 16 gehört natürlich nicht zu den

Gottesnameu) unter den 18 pipdtk ist also nothwendig auch D'rtbx

mit einbegriffen.

Es ist also auch unrichtig, wenn Levy (Neuhebr. WB. I, 51)

s. v. n-iDTX dieses Wort als Bezeichnung des Tetragrammaton auf-

fasst ; aber auch wenn dieses richtig wäre, so würde die Erklärung,

dass die P-dtx nur ein Erinnerungszeichen sei, nicht passen. Der
Ausdruck mDTX wird in der Regel nur vom geschriebenen
Gottesnamen gebraucht, die Schreibung des Tetragrammatou unter-

scheidet sich aber in Nichts von der Schreibung jedes andren

Wortes; ferner wird ~'zin , wovon mDTK das Nomen actiouis ist.

auch vom deutlichen Aussprechen des eigentlichen Tetragrammaton
gebraucht.
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9) Gleichzeitig glaube ich (a. a. 0. und Z. D. M. G. XXIII,

615 fg.) nachgewiesen zu haben, dass das von Geiger erwähnte

sam. — das auch Fürst (1. c. p. 298, N.) anführt — eben

so gut „verfluchen“ bedeuten könne, wie 3p: selbst die Bedeutungen

distincte dicere und maledicere vereinigt. Auch das arabische Lsv#,

das dem vom Samaritaner gebrauchten entspricht und das

Michaelis (Suppl. p. 493) mit dem hehr. n;n vergleicht, bedeutet

sowohl voces syllabatim efferre als auch maledicere. Wenn nun

aber auch das Nichts beweist, so ist es aber doch wahr-

scheinlich, dass die Samaritaner sich scheuten, das Tetragrannnaton

auszusprechen, wie ich dafür — gegen Geigers Ansicht. — mehrere

Belegstellen angeführt habe. Pie von mir (XVI, 403) aus Paulus’

Memorabilien angeführte Stelle hatte ich später — in den von

Vilmar 1865 edirten Annales Samaritani — Gelegenheit, nochmals

einzusehen. Hier wird nun in der That (p. *1v fg.)
,
ganz eben so

wie in den oben angeführten Talmudstellen das by oitd rs T>:iS"s

b»**25' '!3 (bei Almlfatli W'O'i) Num. 6, 27 dahin erklärt
,

dass

nur dem Aaron und seinen Söhnen das Aussprechen des Tetra-

grammaton gestattet
,
jedem Andren aber verboten sei

,
wie gleich-

zeitig das Lev. 24, 16 in diesem Sinne erklärt, wird. Wenn
übrigens die von Vilmar (1. c. Note 13) angeführte aber nicht

adoptirte Gmendution Sehnurrer’s, xjLaJI statt iüLÄjC!!
,

vielleicht

doch richtig ist, so würde dieses äjJXIt ^ N ^
—Ni_j ^

dem in gleichem Sinne gebrauchten n:2 der jüdischen Schriften

entsprechen. Bemerkenswerth ist jedenfalls
,

dass in der Samari-

tanischen Chronik (ed. Juynboll p. 131) erzählt wird, dass Moses,

auf Gottes Befehl, Josua den Namen mittheilte, damit er ver-

mittelst desselben die Feinde besiege — »,_i „ _M. i

j£\ ll

.

10) Dass dieses n nb 112 t “ti abyb *n\2 PIT ein Parallelismus,

die Wiederholung also eine poetische Figur ist, wird in der tal-

mudischen Deutung nicht berücksichtigt. Für diese gibt es keine

poetische Ausschmückung; Schmuck ist etwas Ueberftüssiges, in

der Bibel aber ist Nichts überflüssig. Allerdings wird in oiner

Midraschstelle der Parallelismus als eine Eigenthümlichkeit der

prophetischen Bücher erwähnt (Bereschith R. s. 67 zu Gen. 27, 42;

Goldziher, Studien über Tanchuin Jeruschalmi p. 29, N. 4) und
eben so ist in einer Talmudstelle (Nedarim 37 b) von einem *vi2r

Z'iEiC, also von einer Ausschmückung des gewöhnlichen Ausdrucks

die Rede , allein in den fünf angeführten Stellen ist nur — nach

Raschi’s Erklärung — die Ordnung der Wörter eine ungewöhnliche,

oder — nach R. Nissirn’s Erklärung z. St. — es kommen einige
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überflüssige Wörter vor, die nur zur Verschönerung dienen sollen.

Das sind aber nur vereinzelte Beispiele , die eben nur beweisen,

dass man im Allgemeinen Alles wörtlich und buchstäblich auffasste.

So z. B. heisst es im Sifri zu der Stelle (Deut. 32, 42) i-ssjn

1833 bDXn ’3im Cia 'Sn :
„Kann man denn Pfeile berauscht

machen ? Kann das Schwert Fleisch verzehren ? Pie Meinung ist

aber: Ich mache Andere trunken und Andere lasse ich das Fleisch

verzehren“. Es ist das eine der Umwandlungen, wie sie auch auf

sprachlichem Gebiete stattflnden; es sind dieselben Blumen wie in

den poetischen Schriften der Bibel, aber es sind Blumen „in des

Botanikers blecherner Kapsel“. Statt der frischen, freien, fröhlichen

Systemlosigkeit der Flur herrscht die strenge Classification, die

dürre Nomenclatur des Herbarium
;

jede Pflanze hat ihren Vor-

und Zunamen . man weiss genau welcher Ordnung und welcher

Familie sie angehört, aber die Farbenpracht und der lebendige Duft

sind verschwunden.

Auch in andren Stellen wird der Parallelismus — *':7 -G3

m:io nb»3, wie es die späteren Exegeten nennen — nicht als

Wiederholung desselben Gedankens aufgefasst. So heisst es z. B.

(Menachoth 336 b und ähnlich Mechiltha zu Exod. 13, 9), dass die

Thephillin oder Pbylakterien an die linke Hand anzulegen seien,

weil es nämlich heisst (Exod. 13, 16): H3T b“ n«b rrm, unter

"P aber die linke Hand gemeint sei
;

als Beleg hierfür werden die

Stellen angeführt, in denen “p als Parallele zu p'-1 vorkommt (Jud.

5, 26; des. 48, 13) sowie das pui “-p Ps. 74, 11.

Auch mit Bezug auf die Stelle "p'E'C man t|btt -pjsn bc'

(Ps. 91, 7) heisst es (Bamidbar R. sect 12 zu Num. 7, 1. Midrasch

Thillim und Jalkut z. St.): Zur linken Hand, die nur Ein Gebot

ausübt, das der Thephillin, fallen Tnusend, zur rechten Hand die

viele Gebote ausübt
,

fallen Myriaden ,
oder auch : Zur Linken be-

wachen und hüten tausend Engel den Frommen, zur Rechten My-
riaden von Engeln. In diesen wie in andren Stellen ist es die

Ausübung der göttlichen Gebote, die den Menschen beschützt, die

Thephillin sind nun aber eines dieser Gebote. In diesem Sinne ist

auch das Targum zu '83N*' nnn lbt*BB (Cant. 8, 3) aufzufassen

;

es sind nicht die Thephillin an und für sich , es ist vielmehr die

Ausübung dieses Gebotes, welche beschützt und behütet, wie denn

das folgende irwi in demselben Sinne auf die im (Buxtorf

col. 654, Levy Chald. WB. II, 19) bezogen wird. Beide, sowie

die Erfüllung des Gebotes der Schaufäden — heisst es in einer

Talmudstelle (Menachoth 43 b) — schützen vor dem Bösen und
auch vor der Sünde. Es ist also — wie ich das früher (Z. D. M. G.

XXXI, 334, N. 65) erwähnt habe — unrichtig, wenn man, auf die

Targumstelle gestützt, die Thephillin für Phvlakterien als solche

erklärt. Dass es nur die Erfüllung des Gebotes ist, welche Schutz

gewährt, ersieht man auch aus einer Stelle (Jerus. Talmud, l’ea

I, 1. Jalkut Deut. § 844, Prov. § 934), in welcher erzählt, wird.
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König Artaban habe dem R. Jehuda ha-Nasi eine Perle von un-

schätzbarem Werthe, mit der Bitte um ein Gegengeschenk, zugesandt.

R. Jehuda schickte ihm eine Mesussa Darauf sagte Artaban : Ich

schickte dir Etwas von hohem Werthe und du schickst mir Etwas,

das einen “ibiE (nach Buxtorf col. 1751 Folleralis, bei Du Cange s. v.

— ed. Henschel III, 340 — auch Follaris, Follis, wovon —
Z. D. M. G. XXI, 672 fg.) werth ist? R. Jehuda erwiederte darauf

(nach Prov. 3, 15; 8, 11): Deine und meine Kostbarkeiten kommen
ihr nicht gleich, ferner auch hast du mir Etwas geschickt, das i c h

hüten muss
,

ich aber habe dir eine Sache geschickt
,

die dich
behütet auch wenn du schläfst, wie es heisst (Prov. 6, 22): Wenn
du gehst leitet sie dich und wenn du schläfst behütet sie dich.

1 1) Es ist das die Origiualstelle zu dem von Pott (Z. D. M. G.

XXIV, 121) angeführten lateinischen Passus .... »non quemad-

modum scribor, ego vocor (seu legor)“ etc.

12) Der auch sonst gebräuchliche Ausdruck m.X'VDn avr:

entspricht dem
_

das mehrmals im Moreh Nebuchim

vorkommt, ebenso wie (mtrxnn D'in"). Letzteres

wird im Kitüb nl-Ta'rtfüt (angeführt bei Freytag s. v.) erklärt:

N-xal t xAtä ^j.» . Bei

Thomas a Novaria (ed. Lagarde, p. 5) entspricht jLohw/ dem

,
letzteres ohne Zweifel ein Druckfehler statt .

Das Zeitwort Xi":
,

das im Sinne von „vorhandenseiend“ ebenfalls

in den religionsphilosophischen Schriften sehr oft vorkommt, ist

allerdings dem analog, aber doch auch dem hebräischen

Sprachgebrauch nicht fremd und findet sieh z. B. in HB rit»l£n:n

(Gen. 19, 15), im Targuin jrßroin, und so bemerkt Ibn Ezra zu

dem ®'N “td NKOiPt Gen. 41, 88, es könne ebenso gut bedeuten

„Wird ein solcher Mann gefunden?“ (gibt es einen solchen?), wie

auch „Werden wir einen solchen Mann finden?“ Letzteres ist die

Erklärung Raschi's, der das "piD hd®: des Onkelos anführt. (Abül-

waltd s. v. nD® erklärt auch das -ptd mDPO'T Kohel. 8, 10 in

diesem Sinne, jedenfalls ist das die einzige Stelle in welcher die

Hitpaelform von nD® vorkommt.) Sehr hübsch wird übrigens in

der oben angeführten Stelle des Kuzari das zugleich im

biblischen Sinne des TNX’tna (Jes. 55, 6) gebraucht. Das Wort

3-inn, Dvn ist hingegen entschieden Nachbildung von

wie der Gegensatz zu avri nämlich rtb-'b© (von bb® spoliavit,

diripuit) die von l,w .

13) Auf derselben Seite (156) und mit Bezug auf 1®S nTiN

rr'rtN heisst es in der Note: „de quo nunc EWLane arabic-english
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lexicon II, 1544 med: quem locutn laudo ut indocti qui docti

videri volunt, biblioram interpretes possint in commodum säum
convertere“. Dieser — mir allerdings etwas dunkle — Passus bewog

t, .* .

mich die angeführte Stelle bei Lane (Bd. I, pt. 4, s. v. i^l —Äl

t S,

nachzuschlagen, woseihst auch eine abgekürzte Formel L^!_£ uP

angeführt wird. Es war mir das sehr lieb, weil ich daraus ersah,

dass meine Bemerkung mit Bezug auf das Lj bei Reinaud

(Z. D. M. G. XXXI, 271) richtig war. Unterdessen habe ich das

Le?|_L. 1*^1 auch im Katalog der Leipziger Rathsbibliothek (p. 410 a,

413b) und — etwas verändert — in Sachaus Gawaliki (p. 70)

gefunden.

1 4) 130 ob®b • Dieser Zusatz, wolcher es erklären soll,

was das anscheinend ganz überflüssige „Ich ,
der Ewige“ besagen

will , kommt im Commentar Raschi’s zu mehreren Stellen vor , wie

z. B. zu Lev. 18, 2. 4. 5. 6, Num. 15, 41 und ist dem Sifra und

Sifri z. St. sowie dem Talmud (Menachoth 44 a) entnommen.

15) Dieser Uebertragung eines berühmten Namens auf Andre
liegt wiederum das noiab p’ix IST Prov. 10, 7 zu Grunde, das

als Abbreviatur (bxt

,

b'b) in den jüdischen Schriften späterer Zeit

dem Namen eines Mannes hinzugefügt wird
,

während bei der Er-

wähnung biblischer Personen rir — arabisch — d. h. r<by

mbors gebräuchlich ist. Einer derartigen Namengebung hegt der

Gedanke zu Grunde
,
dass das Andenken (der Name) des Frommen

zum Segen gereichen werde; es verbindet sich damit die Hoffnung

und der Wunsch — iuonto (.vyaf.if.voi wie es im Kratylos (397 B f.)

heisst— dass der so Genannte wie den Namen so auch die Eigenschaften

des ursprünglichen Trägers desselben besitzen oder erlangen möge.

Andrerseits geschieht es aus Pietät gegen hochverehrte Männer,

dass man ihren Namen immer wieder in Erinnrung bringt. So
heisst es mit Bezug auf no~ab p'ist 13t (Bereschitli R. sect. 49
zu Gen. 18, 17, Midrasch Samuel sect. 1 und an andren Stellen):

Hast, du je gehört, dass Einer seinen Sohn Pharaoh, Sisserah. San-

herib genannt? (Nein) er nennt ihn Abraham, Isaak, Jakob, Rüben,

Simeon. In späterer Zeit gesellte sich dazu die Sitte, den Namen
eines verstorbnen Verwandten auf den Neugebomen zu übertragen.

So ist es denn gekommen
,

dass der Name des R. MeYr noch in

einem andren — in seiner Art. berühmteren — Namen fortlebt,

in der Firma Meyer Anselm von Rothschild, so benannt von dem
Gründer des Hauses Maier — die in der Umgangssprache gebräuch-

liche Form des Namens “PWC — und dessen Sohn Anschel. Dass

der Name “pne, wie Lagarde bemerkt, in Deutschland besonders

oft vorkommt, ist insofern richtig, als derselbe wegen seines An-
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klanges an das deutsche Meyer (Meier, Mayer) sich länger erhalten hat

als z. B. das frühere Anschel — rno:« b'ä:s (cf. Wolf, BibL hebr.

I, p. 30, No. 26) d. i. Angelo — das später in Ansehn verändert

wurde. In neuester Zeit ist übrigens auch Mayer, wenigstens als

Vorname, sehr selten geworden; wenn auch z. B. der Grossvater

Maier geheissen, so heisst aber der nach ihm benannte Enkel nicht

Maier sondern Max und eben so oft Moritz statt Moses.

Auch diese Modernisirung der Namen erwähnt Lagarde in einer

andren Stelle (Ges. Abh. p. 164, Note) indem er sagt: „. . . . wie

in Aegypten aus "nx1 Jcudupog wurde, so heisst in Deutschland

für die Deutschen nC73 Max oder feiner Martin
, "pne< Adolph,

cn:'D (L on:c) Paul .... a’b und ’ib Leopold, für den Verkehr

mit den Landsleuten bestehen nur die nationalen Namen“. Ob je

der Name Isidor bei Juden gebräuchlich geweseu, ist zu bezweifeln;

in dem sehr reichhaltigen Verzeichniss derartiger Namen in Zunz’

„Namen der Juden“ kommt er wenigstens nicht vor; jedenfalls

aber hätte Lagarde aus letzterem Buche oder aus Wolfs Biblio-

theca Hebraica sich eines Besseren belehren können. Der von ihm

gemachte Unterschied zwischen den „Deutschen“ und den „Lands-

leuten“ existirt nicht; die „nationalen“ Namen, worunter doch wohl

die Namen hebräischen Ursprungs zu verstehen sind
,

existiren nur

als synagogale Namen
;
beim Aufrufen zur Thora, bei hebräisch zu

schreibenden Urkunden gebraucht man den hebräischen Namen, sonst

nie. Wer z. B. Adolf (oder Adolph, wie Lagarde diesen entschieden

deutschen Namen schreibt) heisst, der heisst so bei Allen die ihn

kennen und gar mancher Adolf weiss es nicht einmal ,
dass der

Verwandte, dem er „nachheisst“, d. h. dessen Name auf ihn über-

tragen wurde, eigentlich Abraham hiess. In einzelnen Fällen kommen
beide Namen nebeneinander vor. Bei den von deutschen Gelehrten

edirten arabischen Büchern — mit oder ohne Uebersetzung — steht

auf dem arabischen Titelblatt der deutsche Name in arabischer Trans-

scriptiou. Einzelne der in neuester Zeit erschienenen hebräischen

Bücher, die in der einen Hälfte des Buches den hebräischen Text,

in der andren die deutsche Uebersetzung enthalten, haben zuweilen

ein Janusgesicht
;
auf der einen (der deutschen) Seite steht auf dem

Titel das moderne Moritz, auf der andren der altehrwürdige Name
non. Ein grosser Irrthum aber ist es mit Lagarde zu behaupten,

dass diese Zweiseitigkeit auch im täglichen Leben vorkomme, dass

Jemand auf der einen („nationalen“) Seite mit non, auf der andren

Seite mit Moritz angerufen werde; vielmehr heisst es auch hier „Figaro

lä, Figaro qua“, Moritz hüben und Moritz drüben. Lagarde mit seinem

„Hie Moscheh
,

hie Moritz“ erinnert an eine Bemerkung Voltaire’s,

welcher in seinem Dictiounaire philosophique (Art. Dieu) die sehr

merkwürdige Entdeckung mittheilt, Spinoza habe mit seinem Vor-

namen gar nicht Benedict (Benoit), sondern Baruch geheissen;

Voltaire wusste eben nicht, dass das eine Wort die Uebersetzung

des andern ist. Der Name Benedict kommt übrigens ebenso häufig wie
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Baruch auch unter deutschen Juden vor; in früherer Zeit sagte

man dufür Bendet (wahrscheinlich vom italienischen Benedetto) und
ich selbst habe ältere Leute gekannt die auch von den .Nationalen*

nie anders als Bendet genannt wurden.

Aus den erwähnten Büchern von Wolf und Zunz hätte Lagarde

ferner ersehen können
,

dass die deutschen Namen schon seit sehr

langer Zeit existiren. Auf den Titeln hebräisch geschriebner Bücher
die in Wolfs Bibi. Hebr. erwähnt werden

,
kommt z. B. statt und

neben min -
' auch der Name 3'b vor

,
d. h. Leb , Lew , Lewe bei

Luther
,
mhd. Leb für Löwe (Lexer und Weigand u. d. W.) ent-

sprechend dem nnrp met “na im Segen Jakobs (Gen. 4‘J, 9)

Das von Lagarde angeführte 3'b ist also ein deutsches Wort
('ib kommt nie als Vorname vor). Neben und statt 'brc: findet

man btti, y—n

,

d. i. Hirsch (gewöhnlich Herseh ausgesprochen)

und Hirz. Letzteres ist das mhd. — auch noch jetzt in der Schweiz

gebräuchliche — Wort für Hirsch. Zebi Hirsch Kaidenower nannte

so das von ihm verfasste Buch “lO'rs 3p ,
weil das zweite Wort,

das Anagramm von ®Tn — Hirsch — sei (cf. Wolf B. H. III, 956,

No. 1861). Aus yrn wurde später — wohl aus Missverständnis»

— Herz; einer der bekanntesten Namen dieser Art ist der von

bm yprt 'brc:, Naphtali Herz Wesel (Wessely, cf. Zedner, Aus-

wahl histor. Stücke, p. 193. 250). Auch dieses Hirsch neben Naph-

tali hat Bezug auf das nmb® nb'Jt 'brc: Gen. 49, 21. Der
deutsche Name war jedenfalls der gebräuchlichere. Wie Zunz uach-

weist (Namen der Juden, p. 49 fg.) ist der hebräische Name oft

die Uebersetzung des ursprünglich deutschen Namens, und R. Sab-

batai Bass
,

der Verfasser der B':®' TD® betitelten Bibliographie,

erwähnt (f. 93 b) als eine Eigenthümlichkeit der deutschen Autoren

hebräischer Bücher, dass sie — im Gegensätze zu den spanischen —
nicht mit dem hebräischen Namen sondern mit der veränderten

Form desselben genannt werden, Josel statt 1)01', Isserl statt

btn®', ebenso pt"N (Isaak nach englischer Aussprache, Eisek)

statt prtX'.

Die deutschen — und andre nichthebräische — Namen gelten

für so wichtig, dass sie in hebräischen Urkunden — einem Scheide-

brief z. B. — mit der Bezeichnung n:iB'an (.genannt“), dem
hebräischen Namen beigefügt werden müssen. Manche Bücher,

wie z. B. das mW® TO von Simcha b. Gerschom , Rabbiner in

Belgrad — aus welchem Buche Wolf (B. H. 1, 29 fg.) einige Spe-

cimina mittheilt — handeln ausschliesslich von der Bedeutung und
der richtigen Schreibung dieser nichthebräischen Personennamen.

In diesem mW® ’o tigurirt nun auch der Name “i'KW in eigen-

thümlicher Weise. Es wird nämlich (68 b) erzählt, dass R. Zion

seinen Sohn nach dem Namen seines verstorbnen Vaters "l'KW

nennen wollte; seine Frau aber wünschte, dass er den Namen
ihres Vaters, 'litt, führen solle. Endlich kam man überein, dass

der Sohn den (auch sonst sehr gebräuchlichen) Namen mN':® er-

Digitized by Google



Grünbaum, Anmerk. zu „Geber Sehern hammephoratch etc.“ 251

holten solle, also gleichsam .Zwielicht“ oder vielmehr .Doppellicht“,

mithin eine Amalgamirung der beiden Grossväternamen
,
denen das

Wort Titt zu Grunde lag. (ntt’IO scheint übrigens — trotz der

Aehnlichkeit mit “ntrna Num. 1, 5 — kein hebräischer Name zu

sein; gewöhnlich wird derselbe mit .Senior“ wiedergegeben). Es war
das also ein ähnliches Compromiss wie bei Pheidippides, dem Sohne

des Strepsiades in den „Wolken* des Aristophanes (Vs. 60 fg.).

Die oben erwähnten Hirsch
,
Löb, ebenso Bär, Wolf kommen ziem-

lich oft auf Büchertiteln vor. Von einer Vorliebe für Thier-

namen ist auch in Simonis' Onomasticum (p. 393) die Rede. Manche
dieser Namen haben aber wahrscheinlich in einer andren Sitte ihren

Ursprung. Bereits früher (Z. D. M. G. XXXI, 291) habe ich die

Aenderung der Namen in Krankheitsfällen erwähnt. Dieser Ge-

branch findet sich namentlich bei den sephardischen Juden, so

werden im mnc o mehrere derartige
,

später gegebene Namen
erwähnt; ein sephardisches Ritualienbuch — rnsna rsxn — ent-

hält (ed. Amsterdam 1687, f. 259 a fg.) ein ziemlich langes Gebet,

das bei dieser Namengebung gesprochen werden soll. Derselbe Ge-

brauch herrscht (oder herrschte) nun auch in Deutschland
,

nur
wählte man alsdann gern den Namen eines wilden Thieres, das aber

nicht gerade wild zu sein brauchte, wie denn ’as, Hirsch und Hirz

sehr beliebte Namen sind — es musste nur ein Thier sein, auf

welches das hebräische Wort rrn passte
,

wahrscheinlich desshalb,

weil diesem Worte der Begriff „Leben“ zu Grunde liegt (Im Sefer

t'hasidim wird übrigens — § 245 — noch eine andre Art von

Namensändrung erwähnt
,

die darin besteht
,

dass A
,
Sohn des B,

fortan A, Sohn des C, genannt wird).

So beliebt nun auch zu allen Zeiten die Thiernamen waren,

so findet sich aber schwerlich irgendwo ein Beispiel davon, dass

der Affe als Personenname gedient habe. Jedenfalls ist es ein Irr-

thum, wenn Lagarde (1. c. p. 66, N.) sagt, der Vater des Moses

Maimonides habe wegen seiner Aehnlichkeit mit einem Affen Maimun

geheissen. Der Name pa^a oder (Catal. 11. MSS. in Bibi.

Senator. Lips. p. 285 b
,
De Sacy Chrestom. arabe

,
I

, i.v )
ist der

auch bei den Arabern oft vorkommende Name, der natürlich nichts

Andres als „glücklich“ bedeutet
,

entsprechend den alten Namen

VK'22, ICK, u, den späteren Namen n'bs:?:, (jytwu«), 21U bit3

dem ursprünglich provenzalischen Astruc, und anderen in derselben

Bedeutung.

Dass nun Juden auch nichthebräische Namen führen, ist

durchaus nichts Merkwürdiges. Fremdländische Namen kommen,

wie Zunz nachweist (p. 27. 33. 123), überall vor. So klagt denn

auch H. F. Otto Abel in seinen .Deutschen Personennamen“ (p. 43.

55) darüber, dass die deutschen Vornamen durch ein Sammelsurium

fremdländischer Namen verdrängt worden sind. Aber nicht nur

Vornamen — es kommt zuweilen auch vor, dass Jemand seinen
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deutschen Familiennamen mit einem schöner klingenden französischen

Namen vertauscht.

Die altdeutschen Namen
,
namentlich die Frauennameu

,
wareu

übrigens unter den Juden bis zum Anfänge des 11*. Jahrhunderts

in Gebrauch, wie ebenso die alttestamentlichen Namen Moses, Abra-

ham, Samuel u. s. w. Namen wie Moritz, Louis, Eugen u. s. w.
gehören der allerneuesten Zeit an, und ebenso die „inen* wie Caro-

line, Pauline u. s. w.

Aber auch hier bewährt sich das Nihil interit. Die Namen,
die in der alten Welt im Untergang begriffen sind , erstehen in

der neuen Welt zu neuem Leben. Bekanntlich haben die Ameri-

eauer von den Zeiten der Puritaner her noch jetzt eine grosse Vor-

liebe für alttestamentliche Namen , namentlich für seltene Namen,
d. h. für solche deren Träger in der Bibel gerade keine hervor-

ragende Bolle spielen, wie z. B. Abner, Arnos, Asa, Caleb, Ebenezer,

Elihu. Hiram, Ichabod (1. Sam. 4. 21), Jedidja, Josua, Joel, Lemuel,
Reubeu und die Frauenuamen Chefziba (2. Kün. 21, 1) in Hepsie

abgekürzt, Abigail, Tabitha, Esther (Hester) u. a. m. Die ameri-

canische Nation selbst wird scherzweise Brother Jonathan und
das „Governement* — in spasshafter Deutung von U. S. (United

States) und mit Bezug auf eine Person in der Umgebung des

Generals Washington — Uncle Sam
,

also Onkel Samuel
,

genannt.

So sind denn auch bei den in America lebenden Juden alttestament-

liche Namen sehr beliebt, wie z. B. die Frauennamen Debora, Dinn.

Esther
,
Lea

,
Rachel , Sara und die männlichen Namen

,
Abraham.

Isaac (nach englischer Aussprache, also das in Deutschland nicht

mehr gebräuchliche ~'7"K) Aaron, Samuel u. s. w. Der von La-

garde erwähnte Name Paul ist nirgends in Gebrauch, dafür aber

kommt der Name irm-, früher in Deutschland ein nicht ungewöhn-
licher Name, unter der Form John bei den americanischen Juden
häutig vor. Und so ist denn auch der in Deutschland ziemlich

verschollene Vorname Mayer in America, unter der Form Myer.

wieder zu neuen Ehren gelangt.

lt>) Ein ähnlicher Gedanke scheint auch dem zu Grunde zu

liegen, was Bötticher (der Baumcultus der Hellenen, p. 7) sagt:

„Das Gesammtgeschlecht der Vorhelleuen verehrte nur Ei neu Gott,

namenlos, bilderlos wie tempellos, den unsichtbar und allgegen-

wärtig im weiten All der Natur herrschenden Zeus .... Dass die

Götter der Pelasger namenlos gewesen
,

dass der Zeit des Kekrops
erst Namen für Zeus entsprungen seien .... sind Ueberlieferungeu

von unabweisbarer, innerer Wahrheit“. Demnach kann auch im

Polytheismus Namenlosigkeit des Gottes statttiuden. Auch Herodot,

indem er davon spricht (II, 52), dass die Götter der Pelasger

namenlos gewesen, nimmt ifeos in ganz allgemeinem Sinne, und so

erwähnt auch H. Stein in der Einleitung zu seiner Ausgabe des

Herodot (p. XXXV) Herodots Glauben „an eine das Weltganze

beherrschende und ordnende göttliche Macht, die er, die Namen
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der einzelnen Götter möglichst vermeidend, bald &eog oder &eiov,

bald dai/Liojv oder öatfiöviov nennt“ Auch mit Bezug auf So-

phokles sagt. Zeller (Vorträge und Abhandlungen p. 7): „Die vielen

Götter sind hier am Ende doch nur die Repräsentanten des Einen

„Göttlichen“ oder der „Gottheit“. — Jo mehr sich also der Poly-

theismus dem Monotheismus nähert, desto eher wird „Zeus* im

appellativischen Sinne aufgefasst..

Wenn übrigens Jahve ein Eigenname wäre, so würde er sich

jeder genaueren grammatischen Analyse entziehn. Die meisten

biblischen Personennamen unterscheiden sich in der Perm von den

Gattungsnamen. Es ist auch gewiss nicht zufiillig, dass gerade bei

denjenigen Namen, denen die etymologische Erklärung hinzugefügt

wird ,
diese in grammatischem Sinne dein erklärten Namen keines-

wegs cougruent. ist. Der Eigenname sollte zugleich eine eigene und

eigentümliche Benennung sein, gleichsam — gemäss den synonymen
Ausdrücken “DT und BIS — nur eine Erinnrung an das zu Grunde
liegende Zeitwort. Gibt man dem Eigennamen dio rein appella-

tivisehe Form, so ist es eben kein Eigenname mehr, und so sind

denn Namen wie z. B. an:n im Ganzen seltener als die Namen die

ähnlich wie n: eben wegen ihrer nur auklingendeu Form auch

mehrdeutiger, symbolischer und zugleich individueller sind als das

Appellativum. So kommt es denn auch
,

dass für einen und den-

selben Grundbegriff verschiedne Namensformen Vorkommen, die aber

doch alle denselben Gedanken reflectiren, so z. B.
, rpsno ,yiyoo

,rt:in ,?m-r ,trtTJ ,bsc-iTr — bttyno' ,b»TOffl

— b«73rrv ,nnrr' ,bs::n ,rts':n ,n:n ,yi5n ,-)jn — mms’1

,btrmb« ,abon
,
rmblO ,

n'i:b*,a.
,
'"b'B ,rmbo und viele andre.

17) Abülwalid (s. v. DIB, p. 730, Z. 12) erklärt das Ban

Lev. 24, 11 mit oljJl ^1 iuüf ,
Im Kitüb al-Ta‘rtfftt heisst

es (p. ff)

:

oljJl üJ') sJÜi _*P .... .
Die

Ansicht, dass in dem Tetragrammaton die drei Zeiten enthalten

seien ,
wird auch in einer Dissertation von L. G. Jahn „De voco

nirp“ (p. IX) angeführt, zugleich unter Hinweisung auf das Zsiig ijv,

Zag tan , Zeug faatrca bei Pausanias (Phoc. X, G31), welche

Stelle auch Baehr (Symbolik des mosaischen Cultus, I, 153) anführt.

Im Commentar des "nB zu Exod. 3, 14 (ed. Ven. 1546, f. 65 b)

heisst es ebenfalls, dass rrPiN die drei Zeiten ausdrücko; zugleich

werden, im Namen des älteren "nB. die Buchstaben 'ns in diesem

Sinne gedeutet, N als Anfang, n als Mitte, ' als Schluss der Ein-

heiten. — Als Chiffre für das Tetragrammaton dienen zuweilen drei

Jod, entweder neben einander oder in Form eines Dreiecks Diese

Schreibweise wird in den „Oostersche Wandeliugen“ (B“ip P"D'bn)

von G. J. Pollak (p. 55), als in einer Bibelausgabe v. J. 1515

—

1518 vorkommend, erwähnt. S. D. Luzzatto (ibid. p. 67 fg.) sagt

Bd XL. 17
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mit Bezug hierauf, dass diese ßihelausgabe von einem Couvertiten

besorgt worden sei, der diese drei Jod mit Rücksicht auf die Tri-

nität gewählt habe, dass dieselben aber allerdings auch in jüdischen

Handschriften Vorkommen. Als Erklärung für letztere führt Luzzatto

aus einem MS. des rnElONH ICO einen kabbalistischen Grund an,

der aber durchaus nicht einleuchtend ist. Es kann aber kaum
zweifelhaft sein, dass diese drei Jod die drei Zeiten reprüsentiren

sollen — PPPPI Hin rpn. Was übrigens diese Bezeichnung Gottes

betrifft, so ist •— wie Zunz bemerkt (Die Ritus des synagogaleu

Gottesdienstes, p. 182) — das nih durch die Speculation liinzu-

gekommen
;

in manchen Schriften kommt nur n-PPl n-n oder ein

ähnlicher Ausdruck vor.

18) Aehnlich ist die Stelle (Sur. 3, 42) t'wio U »JUi

«J JjAj Lila y3..s Ül (ebenso Sur. 2, 111.

3, 42. 52. 6, 72. 16, 42. 36, 82), .jlXS auch in der 21. Ab-

handlung der lauteren Brüder (ed. Dieterici p. ot" und if ) .
Die

Buchstaben kommen auch zuweilen, gewissermassen als

Schöpfungswort . vereinzelt vor, wie z. B. im Anwari Suheili (ed.

Ouseley, p. |*ff“), bei Sahrastäni (ed. Cureton p. Al) in mystischer

Deutung. An dieses Kftf imd Nun, womit Gott Alles geschaffen,

erinnert ein talmudischer Ausspruch, dass Gott mit den Buchstaben

He und Jod die beiden Welten erschuf (Menachoth 29 b; T. jerus.

Chagiga II, 1 ;
Bereschith R. sect. 12 zu Gen. 2, 4 ;

cf. Zunz, die

syuagogale Poesie des Mittelalters, p. 145). Mau könnte denken,

dass hier die Buchstaben > und n in dem Worte irr gemeint

seien, also ähnlich dem es wird aber ausdrücklich gesagt, dass

der Gottesname rp gemeint sei, und zwar wird das HTTP rp3 '3

S'abl? *1111 Jes. 26, 4 so erklärt, dass Gott mit den Buchstaben

von Pp beide Welten erschaffen, wie ähnlich das nx Deut. 32, 18,

1 Sam. 22 mit ix* zusammengestellt und mit i*X Bildner erklärt

wird (Jalkut z. St. § 942 und Sam. § 83 ;
auch Abülwalid —

p. 605, Z. 4 — erklärt dieses ns mit »biNl).

Zugleich wird das C«13ri3 Gen. 2, 4 0N13 m gelesen, und dahin

gedeutet, dass Gott diese Welt (Himmel und Erde) mit dem
Buchstaben n geschaffen

,
die andre Welt also mit Jod. So wird

denn auch bei Raschi z. St. unter Anführung von Jes. 26, 4 diese

Deutung erwähnt: „Mit diesen beiden Buchstaben des Gottesnameus

hat Er die beiden Welten erschaffen und aus dieser Stelle (Gen.

2, 4) ersehen wir, dass diese Welt mit dem n erschaffen wurde* —
obiyna “pi:bi n*nbiy *:o ix* non bo ibbn piti« '33

KH3 K133 Hin.
Dieser Passus wird nun auch von Lagarde (Psalterium juxta

Ilebraeos Hieron. p. XIV, N.) nüt den Worten angeführt: „Hinc
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Rascki ad Genes. 2 ,
4 in nupera editione berolinensi ab indocto

editore mutilatus et e codicibus veteribus supplendus bsn obwn
13'3 «133*. Unter der Berliner Ausgabe ist ohne Zweifel die von

Berliner (v. J. 1866) gemeint, in welcher die Stelle Raschi’s mit

der oben angeführten — die überhaupt iu allen gedruckten Aus-

gaben steht — übereinstimmt: «ns «133 n*n Dbnrnffl. Dieselbe

Lesart findet sieh auch in der Itasehihandschrift der Münchner Hof-

und Staatsbibliothek (Cod. 5, f. 2 b) sowie im Anfang einer ebenda

befindlichen Handschrift, die in Steinschneider’s Katalog (unter

No. 112, p. 54, Z. 6 v. u.) erwähnt wird. Ebenso heisst es in

den oben erwähnten Stellen (T. jerus. Chagiga II, 1 und Menachoth

29 b): «H3 «133 mn cbiyn. Die von Lagarde ohne nähere An-

gabe angeführten alten Codices haben also eine entschieden falsche

Lesart, zudem ist bsn obl?n durchaus unhebräisch: man sagt

ibs cbirrt bs — ibs obim — abwn ba, es dürfte aber schwer

sein den Ausdruck bari obirr: irgendwo nachzuweisen. Auch ist

es etwas unbegreiflich, wenn in derselben Note ferner zu Tab =
disciplina und zu ~ao = auxilium ein „non extat* hinzugefügt

wird. Der Bedeutung von lab, didicit, Tab, docuit und von “ac
sustentavit, adjuvit liegen diese Deutungen — die auch in Eusebius’

Praep. evang. X, 5, XI, 6 und ähnlich vielfach in jüdischen Schriften

Vorkommen — doch in der That sehr nahe.

19) Während das deutsche „Mann“ und „Mensch“ gewöhnlich

auf den Begriff „Denken, Gedenken, Sich erinnern“ zurückgeführt

wird, bringen die arabischen Schriftsteller gerne
(
L*ol und

in Verbindung, allerdings zunächst mit Bezug auf Adam.
. |j

(j«Li heisst es im Kämüs (ed. Calcutta p. v); dieselbe
*

Ableitung findet sich bei Gauliari (I p. ffl), bei Lane und im Muhlj

al-Muljit s. v. in letzterem wird als Differenz zwischen den

Schulen von Basra und denen von Kufa angeführt, dass die ersteren

qLwoI von
,

die letzteren von herleiten. Ferner wird

die Meinung erwähnt,
c
-,L»öl sei als Dual von zu betrachten.

In dem sehr schöneu Schlusscapitel bei Dimeski (ed. Mehi-
en, p. CaC)

heisst es, dass der Dual in L-- '1 auf den Dualismus im Menschen,

als geistiges und körperliches (thierisches) Wesen hindeute. Aehn-

lich wird bei Philo (I, 432. 556), bei Nachmanides und Bachja zu

Gen. 1 , 26 der Plural in wto 33abS3 Di« rrc?3 auf das

Irdische und Himmlische im Menschen bezogen. Dieselbe Erklärung

gibt auch Sabbatai Donnolo in seinem Commentar zum Sefer Jezira

(ed. D. Castelli, Text p. 15 fg., introduzione p. 41), sowie Isaak

‘Arama in seinem ‘Akedath Jizchak (III, 8, f. 13a ed. Ven. 1547).

17
*
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Auch in Zamahsari's Nawäbig al-Knlim (.Toum. asiat. Oct. — Dec.

1875, p. 437, Nr. 280) heisst es: L>

,

wozu bemorkt wird : .... Les moralistes aiment 4 repeter que

insan vient de neija
,
de mfimo que kalb de sa mobilite, tn-q’allab.

Cette etymologie, plus edifiante que scientifique
,

est formule daus

le vers: »Jl NI wJLäJl U« Ü Nt ^L-iNt U..

20) Das nbwn Ti als Bezeichnung Gottes kommt unter der

Form D'Wbiyn 'n auch sonst häutig in jüdischen Schriften vor.

Eine kurze Benediction ,
für den Genuss einzelner Speisen vor-

geschrieben, schliesst mit den Worten D'tbtnyn 'n “T3. In der

Liturgie für den Neujahrs- und Versöhnungstag kommt ein alpha-

betisch geordnetes Gebet vor, beginnend mit 'nb Hnown mixn
B'Bbiy, welche letzteren Worte bei jedem folgenden Buchstaben

des Alphabets wiederkehren. In der Hagada ist E'Bbiyn 'n eine

sehr oft vorkommende Benennung Gottes
,
namentlich wenn gleich-

zeitig auch der Mensch erwähnt wird. So wird (Pesikta d. 11. Kalma
ed. Buber, f. 86 b und in den dort angeführten Parallelstelleu) die

Bundeslade E'^b-yn t büJ i:n«, der Sarg Josephs qov ba i:ri«

genannt
,
und ferner worden beide

,
gleichzeitig aus Aegypten ge-

führte, mit den Worten bezeichnet nn B^bwn TI bo 13T1K nt

nn bo i:nx , Ebenso worden (Wajikra R. sect. 6 zu Lev. 5, 1)

mit Bezugnahme auf Jes. 8, 19 und Jerem. 10, 10 die heidnischen

Götter OTTO, Gott aber E'^biyn ti genannt. Dieselbe Benennung

Gottes kommt aber auch sonst vielfach vor, z. B. Bereschith R.

s. 1 zu Gen. 1, 1, ibid. s. 43 zu Gen. 14, 15, sect. 60 zu Gen.

16, 14, s. 100 zu Gen. 50, 5, Midrasch Schir hasehirim 7, 1,

T. jerus. Ghagiga II, 1. Eine ähnliche, zuweilen im Talmud (wie

z. B. Ghagiga 13 a), besonders oft aber in der Liturgie vorkommeude

Benennung Gottes ist aj’JJl TI, im Koriin ^_2=ul Sur. 3, 1,

woselbst Baidäwt (I , Iff
,

Z. |\) noch zwei andre Stellen anführt

:

Sur. 2, 256 und 20, 110.

Wie nun emphatische Ausdrücke — auch in fremder Gestalt

— leicht in die Volkssprache übergehen, so ist es sehr wahrschein-

lich, dass, ähnlich wie in cb'y 'na yaiE'i, auch in dem Jura,

verpe, per Anchialum des Martini (XI, 114) dieses abiy T ent-

halten sei. ypby 'nn, wie Mangey (zu Philo de Abrahamo, II, 34)

das Wort erklärt, ist unhebräisch, weit einleuchtender ist die von

Forcellini (s. v. Anchiale) angeführte Erklärung mit cby 'nn, nur

dass dafür abiyn 'n zu setzen ist. Dass Martini „imporitissiinus

liuguae hebraicae* gewesen sei, ist natürlich kein Einwand, da der-

gleichen unverstandne Betheuruugsformelu , mehr oder miudor ent-

stellt, sehr leicht in andre Sprachen übergehen. Ein Beispiel dieser
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Art ist zunächst das griechische 'Aßnki
,

das nach J. Scaliger (in

den Noten zu den Fragmenten des Herosus, De emendat. temporum,
ed. Col. AUobr. 1629, p. 31) nichts Andres ist als das phönizische

b?3. Dass das griechische Wort — für welches es ausserdem keine

genügende Erklärung gibt — genau dem Vooativ b?an entspräche,

wie Scaliger meint
,

ist gar nicht nöthig anzunehmen
,

denn selbst

bei einheimischen Wörtern tritt bei dergleichen Ausdrücken oft. eine

Verändrung der Form ein
,

wie z. 1$. bei dem ganz analogen gr.

elfte und andren von Pott (EtymoL Forschungen
, 2. A. 1 , 4 1 H)

angeführten Wörtern. Dass dem ’Aßuks der Name b'3 zu Grunde
liege

, ist um so wahrscheinlicher, als ja in noch viel späterer Zeit

dieser Name vorkommt, wie z. B. iu dem von Wetzstein (Z. D. M. G.

XI, 489) erwähnten ja ba‘l und ard ba‘l (cf. De Sacv Chrest. ar.

I, v.. 225 fg.
,

Dozy, Supplement I, 100 s. v. Juu und Z. D. M.G.

XXIII, 693) und wie ja auch in dem — in Italien sehr oft vor-

kommenden — Personennamen Annibale sich der Name des kar-

thagischen Feldherrn und damit zugleich der des Baal erhalten hat.

Mit genialem Blick vergleicht Scaliger dieses 'Aßuke mit dem
Jius dem Arabischen stammenden Oxalä (nach jetziger Schreibweise

Ojalä) der Spanier und dem ursprünglich griechischen Magari der

Italiener. Dass das auch im Portugiesischen gebräuchliche Oxalä das

arabische sJJl j.l£ ^.,1 sei, sagt schon Sousa in seinen Vestigios da

lingua arabica em Portugal (ed. 1789, p. 135). In einor bekannten

Koränstelle (Sur. 18, 23) heisst es: t . A) Nj

iJÜ! tUio .,1 lAi, und wie Baidäwt z. St. (I, p. ol.) bemerkt,

wurde Mohammad selbst dafür bestraft, dass or einmal das tLi ^.,1

jJJI hinzuzufügen vergessen
,

wie tür dieselbe Unterlassung auch

Salomon bestraft wurde (Zamahsari H
, ,

Bohärl ed. Krehl II,

r*1f, III, foö. Eine sehr hübsche Sage, wie der Vogel Strauss

aus demselben Grunde der Flugkraft beraubt wurde, wird iu Brehin's

,Das Leben der Vögel“ p. 342 mitgetheilt). Es ist also natürlich,

dass ein so oft gehörter emphatischer Ausruf — ebenso wie j-Li. U
xUl — in Form und Bedeutung etwas verändert, eine weite Ver-

breitung gefunden
,

wie denn auch bei Blau (Bosnisch-türkische

Sprachdenkmäler p. 101) jjjf L£J|, insuliah „vielleicht“ und (p. 309)

balalit se
,

„sich verabschieden“, von Allah
,

also Adieu sagen, an-

geführt wird. (Der Gegensatz zum Abschied, hat sich

unter modifizirter Form und Bedeutung im italienischen Salamalecca,

Salamalecche, im französischen Salamalec erhalten.)

Das Wort *JJ| scheint, ausser in Ojalä, noch in einem andren

emphatischen Ausruf, und zwar als Assimilation an ein spanisches
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Wort, enthalten zu sein. Välga-me I)ios — portugiesisch Valha-iue

Dios, altportug. Valha-me Deus — ist die jetzt gewöhnliche Schwur-

formel
;

in früherer Zeit war Välame Dios gebräuchlich. Letzteres

kommt mehrmals im Cid vor, sogar noch im Don Quijote, wie denn

z. B. der Prologo al lector zu Anfang des zweiten Theils mit „Vä-

larne Dios“ beginnt, ln Depping's Itomancero castillano kommen
abwechselnd beide Formen vor, so z. B. II, 418 ;

Valgame Dios,

que Ventura! dagegen II, 429: j
Välame Dios, que los ansares

vuelan ! Sanchez, im Glossar zu der von ihm herausgegebnen Samm-
lung altspauischer Gedichte sugt s. v. Vala: ,Lo mismo que valga;

vala es regulär, valga irregulär“. Beide Formen haben aber keinen

rechten Zusammenhang mit dem Zeitworte .Valer* ; es sind eben

nur allgemeine Inteijectionen
,

wie denn auch im Diccionario der

Akademie Valgame Dios mit ,Proh Deus“ wiedergegeben wird.

Der ursprünglichen Form „Välame“ liegt aber ohne Zweifel die

arabische Schwurformel *JJ|» zu Grunde. (Dass jOJI. häufiger vor-

komme als jiJUlj wird in der 24. Makame Hartri’s — I, l“!., ptl

— erwähnt.) Välame Dios ist also eine volksthümliche Assimilation

des arabischen Wortes an ein spanisches. Im andalusischen Dia*

lekte sagt man — wie aus Tornas Segarra „Poesias populäres“ p. 79
zu ersehen — jVürgame Dios! entsprechend der Vorliebe der Volks-

sprache für den Buchstaben R, namentlich in den südlichen Ländern

(P. Monti, Vocabulario dei dialetti di Como, p. XLIIT, p. 21 und

420, Diez, Grammatik der romanischen Sprachen, 8. A., I, 203. 401).

Emphatische Ausrufungen erhalten dadurch etwas Energisches, So-

nores und so sagt man auch in deutschen Mundarten Kumalljo

und Curjuhn statt Canaille, Cujou (Kehrpin, Volkssprache im Herzog-

thum Nassau p. 251).

Das Wort jJUt hat sich aber noch in einem andren Aus- oder

vielmehr Zuruf erhalten — in dem provenzalischen Alababala oder

A la babalä bei Honnorat (Dictionn. Proven^al-Fran^ais, 1. 70. 205).

Das erstore wird mit „sans reflexion , inconsiderement“ übersetzt,

mit der näheren Erklärung: .De l’arabe ala, sur, de bab, porte, et

de Allah
,
Dieu

,
ä la porte de Dieu. Les Arabes se servent de

cette phrase pour congedier les pauvres“. Bei dem zweiten, mit

dem ersten identischen Ausdruck
, der zugleich als spanisch-catala-

nisch bezeichnet wird
, heisst es

:
.Expression arabe conservee A

Marseille
,
pour dire ä la garde de Dieu, sans soin, Sans attention,

dont la veritable Orthographie est ala-bab-allah“. In der That wird

jJUl Uu lCLc
bei Dombay (p. 112) mit posita in Denni fiducia,

bei Marcel (s. v. Garde) mit ,ä la garde de Dieu“ und (s. v. Hasard)

,au hasard* wiedergegeben (cf. Dozy Suppl. I, 125 a).

Der Klang des Wortes ist wahrscheinlich auch bei dem von

Scaliger angeführten .Magari“ der Hauptgrund für die Wandrungeu
dieser ebenfalls emphatischen Ausrufung. Bei l’atriarchi (Vocab.
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Veneziano e Padovano s. v.) ist Magari = Volesse Dio ! Beato me!
P. Monti führt in seinem Vocabulario Magara, Magari= Dio voglia!

an, mit der Bemerkung im 1 2. Jahrhundert sei „Macara“ gebräuch-
lich gewesen. Wie Diez (WB. 11, 43, 3. A.) sagt, ist maciiri, magari,

magara vom gr. uaxceptog (neugr. fiaxäpt), Vocat. pctxdou. Met-
xctgt wird übrigens auch von Hesychius s. v. "Oepeiiov und s. v.

kl&e so wie von Suidas s. v. "Oefiktg angeführt, von letzterem mit
der Bemerkung : To di uctxcept twv ccnatäevruv tvxxixö

v

iniuörjuct. Vassalli (Grammatica de la 1. inaltese, 2. A. p. 32,

§ (56) erwähnt ein maltesisches mqär
,

das er mit sia pure oder
poco ini cale übersetzt und vermuthuugsweise von uaxceptog her-

leitet. Auch Miklosich (D. Fremdwörter in d. slav. Spr. p. 36)
erwähnt ein in mehreren Dialekten vorkommendes Makar= etiamsi.

Während übrigens KoraYs (“’Araxra
,

II, 32) nur die Form fia-

xapt hat . die er mit Plüt k Dieu ! wiedergibt
,

führt Somavera
(I, 223, II, 282) als entsprechend dem italienischen Magari, Pia-

cesse a Dio neben paxcepi auch die Form fxayäpi an, und ebenso

Jeannaraki im Glossar zu seinen Aa/xata xptjTixce. Es wäre dann
dieses eines der vielen Wörter, die mit etwas veränderter Form
aus der Fremde in die Heimath zurückgekehrt sind.

Dass emphatische Ausrufungen und damit zugleich der in

denselben vorkommende Gottesname leicht in andre Sprachen über-

gehen , lässt sich auch sonst nachweisen. So ist das italienische

Madiö 8i und Madie no — abgekürzt Madesl, Madenö — wie For-

cellini (s. v. Ma) bemerkt, aus dem Ma Dia entstanden, das bei

Petronius u. A. vorkommt, welches Ma Dia das griechische Ma
Aid ist (neugrieeb. Md röv &eov) — eine Erklärung, die in der

That einleuchtender ist, als die von Diez (WB. s. v. Dio, I, 154)

gegebne: „Eine Zss. it. inadiü, sp. madios, fr. maidieu erklärt man
mit m'aide dieu, altfr. si m’ait dieus ~ ita deus'me adjuvet*.

Hierher gehört auch die spanische Inteijection Pardiez, dem altfr.

par diex = nfr. par Dieu nachgesprochen, womit Diez Gl, 162)
mhd. Ohteiz aus altfr. Oh Diex vergleicht. Ebenso liegt das deutsche

Got (Gott) den Betheurungsfonneln Vertu-goi, Mort-goi, Bigot zu

Grunde (ibid. II, 225. 326). Nach G. P. Marsh (Lectures on the

English Language, p. 295) ist auch das in vielen englischen und
deutschen Lustspielen vorkommende „Jemine !“ heidnisch-römischen

Ursprungs, nämlich ,0 gemini!“ als Anrufung von Castor und Pol-

lux — eine Herleitung die mehr geistreich als wahrscheinlich ist,

denn so oft auch „Edepol“ und „Ecastor* Vorkommen
,

ein Ausruf
wie „Gemini!“ lässt sich nicht nachweisen. Das Wort Jemini ist

eben so wie 0 jeh, 0 jerum und ähnliche Ausrufungen eine der

vielen Inteijectionen
,

in denen eine heilige Sache oder ein heiliger

Name (hier Jesus), um ihn nicht zu profaniren, absichtlich verkürzt

oder entstellt wird, wie im deutschen Bocks, Potz, im franz. Parbleu,

Corbleu (Corps de Dieu) und im englischen — jetzt veralteten aber

noch bei Shakespeare vorkommenden — Snails, Zounds, Ods Bodi-
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kin, Ods Pitikins für Gods nails, Gods wounds, Gods body, Gods
pity . Auch das griechische Md rov xiva ist vielleicht eiiie solche

Substitution.

Andre Entstellungen beruhen auf Missverständnis», so hat man
schon oft behauptet, das englische ,0 doar!* sei das falsch gehörte

italienische „0 I)io!‘ Uebrigens wird auch — aus andren Gründen
— das Wort Teufel oft entstellt, in Deixel, engl. Dickens, fr/..

Diantre. Aber auch hier kommen Missverständnisse vor. Hei Hon-
norat heisst es i. B. s. v. Tartutfe (II, 2, 1249): Un savant commen-
tateur de Meliere pretend, <pie cot auteur a tire le mot Tartufe de
l'allenuuid, oü il signitie „Diable*. Hiermit ist wahrscheinlich „Tar-
teitle“ gemeint, welches in französischen Romanen zuweilen als

deutsche Verwünschung vorkommt — ein falsch gehörtes und falsch

wiedergegebnes „Der Teufel!*

21) Für den leidenschaftlichen Charakter der halachischen Dis-

cussionen und Debatten sind — wie ich das bereits oben bemerkt

habe — diese Interjectionen und energischen Betheurungou ,
bei

denen sogar der Name Gottes gebraucht wird, ein schlagender Be-

weis. Die vier von Luzzatto angeführten Stellen, in denen O'HbNrt

vorkommt (Kidduschiu 44 b, Nasir 42 b, Synhedrin 72, Chulin 54 a)

sind alle halachischen Inhalts
;

in der ersten Stelle kommt in dem-

selben Satze auch das von Luzzatto (einige Zeilen weiter) angeführte

mb on vor, "on wem «3« -a totn nmtb mb cm, Und ferne

sei’s den Nachkommen des Abba bar Abba (wie Raschi bemerkt

der Vater Samuels von welchem letzteren hier die Rede ist) etwas

derartiges zu sagen. O'nbKri kommt ausserdem noch in zwei andren

halachischen Stellen vor, Berachoth 24 b und Moed Katon 9 b, von

denen namentlich die letztere sehr charakteristisch ist. Der Aus-

spruch der Mischna, dass es den Frauen gestattet sei, an den Fest-

tilgen sich zu schmücken wird in der Gemara dahin erklärt
,

dass

das Kämmen der Haare sowie der Gebrauch der Schminke und

Augenschminkn erlaubt sei — m:c by pro nmaym rcpirt nbrro.
Als Illustration hierzu wird erzählt

,
dass die Frau des R, Chisda

sich in Gegenwart ihrer Schwiegertöchter geschmückt habe (mich

Raschi’s Erklärung: obschon sie schon so alt war, dass sie bereits

verheirathete Kinder hatte). Gelegentlich der Debatte über diesen

Gegenstand sagte R. Huna zu R. Uhisda, dergleichen sei nur jungen

Frauen aber keineswegs alten Frauen erlaubt, duss mithin R. Chisda's

Frau kein Recht dazu hatte, am Festtage sich mit ihrem Haar-

schmuck und sonstiger Kosmetik zu beschäftigen. Darauf entgegnete

nun R. Uhisda: „Bei Gott! (OTlbwi) Auch deine Mutter und auch

die Mutter deiner Mutter und auch eine Frau, die an der Pforte

des Grabes steht (map nrc by m’:iy ib'ENi — so nach der

Leseart Raschi’s in den gewölmlichen Ausgaben fehlt das Wort
nrc) darf sich schmücken, denn das Sprichwort sagt: Die Sechzig-

jährige läuft wie die Sechsjährige dem Klang des Tamburins nach

(tarn ttbac bpb m© rar pme ra. Es erinnert das einiger-
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ntassen an eine Stelle in Montesquieu’» Lettres persannes, in welcher

der Briefsehreiber erzählt, er habe eine sechzigjährige Frau gefragt,

wann denn eigentlich eine Frau aufhöre gefallen zu wollen, worauf

diese erwiederte: Ja, da müssen Sie eine ältere Frau fragen, ich

selbst weiss das nicht.

22) Den Ausruf O'H '*r: übersetzt Luzzatto — abweichend

von Raschi’s Erklärung als „du Urheber dieser Behauptung“ — mit

„Signore di questa!“ (terra seil.), wonach dieser Ausdruck ebenfalls,

wie N 33 •nW
,

„Herr der Welt“ bedeutet
,

aber von einer ent-

sprechenden Geste begleitet war. Diese Erklärung entspricht auch

dem emphatischen und leidenschaftlichen Charakter all dieser Aus-

rufungen, wie denn die lebhafte Rede auch sonst von der Gesticu-

lation begleitet wird. Ausserdem aber kommt 'D'T '“in an einer

andren Stelle (B. Mezia 86 a) in ähnlicher Bedeutung vor; R. Simon
b. Chalafta — heisst es hier — war ein wohlbeleibter Mann ; eines

Tages war ihm sehr heiss, er bestieg einen Berg, setzte sich nieder

und sagte zu seiner Tochter: Meine Tochter, wehe mir mit deinem

Fächer etwas Kühlung zu , und ich will dir dafür etwelche l’fund

Narde geben, nun pnss “'b ^nx nxi Sü’:»: 'h? 'E,:n. Plötzlich

erhob sich ein starker Wind, da sagte R. Simon: Wie viele Kikkar

Narde gehören dem Herrn von diesem (Winde seil.) !
— •p“i33 7TO3

•'T>:b n-m. Hier ist nun >T>3 ebenfalls eine Bezeichnung

Gottes.

23) Das Wort s;nni kommt besonders häutig in Verbindung

mit “1726« vor, “i73X N3Wm, weuu nämlich eine Stelle des Penta-

teuchs angeführt, also ähnlich wie *J Js
,

je. jLä bei

der Anführung einer Koränstelle, dann auch in “pJtb x:nm (Jeba-

motb 63 a), ^bsb 83R1 (Sabbath 84 b, Taanith 9 b, Kethuboth 45 b),

eine auch in späteren Schriften oft gebrauchte Abwehrformel —
abbrevirt ’bn — neben dem entsprechenden hebräischen ‘I31WO'’ CiS!*t,

Gott behüte uns ! Als Ausruf kommt x:3n“i auch in dem Sprich-

worte vor: ct'1“ xmnrm D'BX xara — der Dieb ruft beim

Einbrecheu „Barmherziger!“ aus (Berachoth 63a in der Wiener

Tnlmudausgabe v. J. 1860 aus dem B. ‘En Jakob am Rande an-

geführt, in den gewöhnlichen Talmudausgaben fehlt dieser Satz).

Die Bemerkung Sprengers (Das Leben und die Lehre des Moham-
mad, II, 209), dass die Juden in ihren Gebeten beständig den

Rnhnian anrufen, ist dahin zu spezitiziren, dass in einigen aramäischen

Gebeten jeder Vers mit N:nm als Anrufung beginnt (cf. Zunz,

Die synagogale Poesie des Mittelalters, p. 153). In der Liturgie

kommt im Ganzen selten vor, V-mfl einigemal im Tischgebet

(im deutschen Ritual öfter als im sephardischen und italienischen)

sonst aber auch selten. Um so häufiger ist in der Liturgie das

biblische psn'i EW? (bx) ,
diesem entspricht gewissermassen das

J| . Im Tftg al-‘Arüs (den Laue s. v. anführt)
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wird die Wiederholung dieses Ausdrucks damit motivirt, dass iler

erstere ein hebräischer sei
, was insofern merkwürdig ist

,
als der-

gleichen Hinweisungen auf das Hebräische doch im Ganzen selten

Vorkommen. (Nach Nöldeke’s Ansicht — Geschichte des Qoräns

p. 88 — ist auch *JÜ! jüdischen Ursprungs.) Thomas a. No-

varia (ed. Lagarde p. 4 ,
Z. 60) übersetzt ^ ,

> H mit jiwA
,

mit Jivi..-,vs und mit )iQi..-
|
'o In der Feschito

wird mm imd "pm promiscue mit und wieder-

gegeben und ebenso das thsijucov, oixTQtuwv imd nokvonXny)rvog

des neuen Tostaments.

Es Ist nun allerdings richtig, wenn Geiger einmal bemerkt

(Das .ludenthum und seine Geschichte, II. Ablh. p. 43), dass —
im Gegensatz zu »:sm — das von Mohammad eingeführte

Widerstand gefunden und dass das Volk diesen Ausdruck mit

einem andren .Herrscher, Herr über Alles“ vertauscht habe. Den-

noch aber ist — abgesehen davon, dass das abgeleitete e
.

i

auf oin häufiges Vorkommen von schliessen lässt — letzteres.

das auch im Misküt al-Masäbt)} (ed. Calcutta, I, 542 fg.) unter den

99 Namen Gottes aufgezählt wird, ein oft gehörtes Wort, da es

ja auch im Namen vorkommt, welcher — wie in den

•Scholien zu Hartri (2. A. p. I.) bemerkt wird — neben jJui

von Mohammad als der schönste Name genannt und unter denen,

welche man den Kindern geben soll, noch besonders hervorgehobeu

ward. Dann auch wurde und wird ^ t ra.. H auch im gewöhnlichen

Leben oft gebraucht, da es in der Eingangsformel vorkommt. Für

den häutigen Gebrauch desselben ist es sehr bezeichnend
,

dass,

während im Hindustani \_S_J J- t — * — ähnlich dem persischen

.^j j V + — •. — für Opfern und Schlachten gebraucht wird,

sJtJi ^ * soviel wie Anfängen , Heginnen bedeutet , wie

aus Shakespear s. v. (p. 256) zu ersehen. Welch hohen Werth

Mohammad auf diese Eröffnungsformel legte , ersieht man aus dem

1 uj bei Bohärl (ed. Krehl, I,

p. ft, cf. Baidftwl zu Sur. 2, 223, I, p. ||v , Z. |1). Moljammads

I

Vorliebe für dieses
.

zeigt, sich auch in dem bei Ta’lebi (ed.

Flügel p. 28U) angeführten Ausspruch desselben , in welchem die
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Pietät gegen die Verwandten anempfohlen und mit den Worten

bekräftigt wird: oJüUi. Q ^ ’l Ul xJLÜ
C)

t

+ iJi — eine Wortverbindung, wie sie ähnlich oft in

hagadLschen Stellen vorkommt, so z. B. in dem Spruche, der Name

Gottes (rp) sei in Mann und Weib enthalten, das Jod in C'X, das

He in n©x (Jalkut Gen. § 24 zu Gen. 2, 23 Sota 17 a).

24) Mehrere — aber bei Weitem nicht alle — umschreibende

Benennungen Gottes, wie sie zumeist in hagadischen Stellen Vor-

kommen, werden von Dukes (Rabbinische Blurnenlese, p. 228, N.

und Zur rabbinisehen Spruchkunde, p. 41. 42) angeführt, nämlich

C'Bbi?n "TI, der Ewiglebende, wobei auch auf Sirach 18, 18 (18, 1?)

verwiesen wird: ipvix ,obi7 b© i:v:np ,cbi? b» ip'r? ,nr:bs '*ib

nvtb ,obw b© rv<©y ,nbiy b© rrrp ,tsbw b© iaba ,obw b©
S73b?T — der Herr, der Uralte, der Erste, der Fromme, der König,

der Einzige, der Reiche, der Schenk der Welt; ib© Dib©n© -[bi:,

der König, dessen der Friede ist; nbiypi rrm -ax© 'B, welcher

sprach und es ward die Welt und X5Bn*i. Allein die meisten

dieser Benennungen kommen nur als hagadische Deutungen biblischer

Ausdrücke vor und es ist jedenfalls ein Unterschied zwischen den

vereinzelten, an das Schriftwort anknüpfenden und den oft wieder-

kehrenden, stereotypen Benennungen wie D'Bbwn Ti , x:nm und

Bbwn rrtTt ">BX© ’B. Zu diesen stehenden Benennungen gehört

denn auch O'.pB“, auf welches Duke's Note sich bezieht. Mit diesem

DipB, das zuweilen mit dem biblischen yira (Ps. 90, 1) und n”7B
(Deut. 33, 27) in Verbindung gebracht wird (cf. Guide des egares,

I, 326), habe ich (Z. D. M. G. XVI, 399. 416) das bei Philo und
Andren vorkommende rörtog verglichen. Es kann kaum zweifel-

haft sein , dass sowie das Tetragrammaton die zeitliche Unendlich-

keit Gottes, so dieses mpan die räumliche Unendlichkeit, die All-

gegenwart ausdrücken soll. Keineswegs ist mit Dozy anzunehmen

(De Israeliten te Mekka, p. 162 — die deutsche Ausgabe dieses

Buches ist mir nicht zugänglich), dass diese Benennung Gottes aus

der Bedeutung „heiliger Ort“ hervorgegangen sei.

Bemerkenswerth ist übrigens, dass bei den nachtalmudischen

Autoren wiederum andre Benennungen Gottes Vorkommen, wie z. B.

(Yp) “pari' {man; ebenso heisst es Sur. 59, 24

j-sif H • ähnlich dem letzteren Worte ist das oben erwähnte ”P*5t

als hagadische Deutung von *Vi3£. Andre sehr gewöhnliche Be-

zeichnungen Gottes sind nbrr' oan, •pan' n©n. Diese Ausdrücke

stehen dem biblischen Sprachgebrauch näher als die talmudischen

Benennungen, da unter D©H der Name Jahve gemeint ist. 0©H

nbyr' entspricht dem jü «JJl, nur dass letzteres nach einer
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Bemerkung Fleischer's (Berichte über die Verhandlungen d. k. s. Ge*,

d. Wissenschaften, 1880, p. 187) und Spitta’s (Grammatik d. arab.

Vulgärdialekts v. Aegypten, p. 387, N.) „Gott ist erhaben* bedeutet,

wählend “brr* allem Anschein nach mit „Er sei gepriesen (erhöht)*

zu übersetzen ist.

25) Nach der Ansicht Frankel’« (Einleitung in den jeras. Tal-

mud, f. 49 a) gehört die Form nun dem babylonischen
,
dagegen

dem jerusalemischen Talmud an; beido Wörter aber — sowohl

man als auch matt — leitet Frankel von i'SH , 13: ab, Zuuz
gebraucht durchaus das Wort msn, Hagada, das er (G. V. p. 57)

der Form nach mit nbxrr vergleicht, und ebenfalls von 1'3!1, 13:

„entgegnen, erzählen* herleitet. Nur bei der vorzugsweise „Hagada*
genannten Pesach-Hagadu führt Zunz (ib. p. 126 N.) die Formen
noc msn, ms« und «ri3N an.

26) Ein dem n:iT rra« p analoger Ausdruck ,
nämlich irre

hat in derselben Bedeutung , die übrigens nicht die ursprüngliche

ist (Ges. thes. s. v. “rr: ,
Geiger, Urschrift p. 52 fg.) eine weite

Verbreitung gefunden. Nicht nur dass, wie Geseuius 1. c. bemerkt,

Onkelos und der Samaritaner das hebr. Wort beibehalten, auch von

Aipiila wird, das 1T013 Deut. 23, 2 mit Map C»/p wiedergegeben,

und auch die Vulgata hat: Manzer, hoc est de scorto natus. Bei

Du Gange wird sowohl Mancer, Manzer als auch MavZi,Q und zu-

gleich die arabische Uebersetzung vou 1WO als Pharach alzaui

(üjJl bei Arabs. Erpen.) angeführt. Dass das spätgriechische

Mav±,rp ein sehr geläufiges Schimpfwort gewesen , ersieht man
schon daraus, dass erzählt wird, Johannes Damascenus sei von Con-

stantia VI. statt seines Ehrennamens Mansür Mav±t]p6s genannt

worden (Ersch u. Gruber’s Encyelopüdie
,

II. Sect. 22. Tb. p. 176

s. v. Johann v. Damascus). Auch im Spanischen existirt das Wort
Maucer, nach dem Diccionario <ler Akademie : el hijo de la niuger

publica, nothus. Es ist nur die Frage ob dieses Mancer aus dem
Lateinischen entlehnt, oder ob es — wie z. B. das früher von mir

(Z. D. M. G. XXII 1 , 636) angeführte Malsin, •pobn — aus dem
Verkehr mit Juden bekannt geworden sei.

Ein ebenfalls semitischer, mit n*:i2 synonymer, Ausdruck findet

sich anderswo wieder. In dem zu London 1864 in dritter Aus-

gabe erschienenen Slang-Dictionary wird (p. 151) als „anglo-indian*

d. h. als ein aus Indien stammendes Wort „Haramzadoh“ angeführt,

mit der beigefügten Erklärung: „a verv general Indian term of

conteinpt, signifying baseborn“. Dieses Haramzadeh ist nun natürlich

»jlj |J .j» ,
das also mehr in allgemeiner Bedeutung gebraucht wird.

Bei Blau (Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler p. 10) wird Aramznda

d. i. in der Bedeutung Räuber angeführt. Hier hätte man

nun ein Wort wie Haräml erwartet, allein das ohnediess ähnliche

Aramzada klingt sonorer und zudeni wird — namentlich im Tür-
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kischen — sehr oft für Spitzbube, Schurke u. drgl. ge-

braucht. Auch in der hübschen Erzählung in Sa'di’s Gulistan (ed.

Sprenger p. to.s) wird eine Räuberbande mit s* titulirt.

Aber auch hat in andre Idiome Eingang gefunden. Miklosich

(Die Fremdwörter in den slavisehen Sprachen, p. 20) führt das Wort
Haramija an, das im Serbischen und Kleinrussischen „Für, latro“

bedeutet, und leitet dasselbe vom ungarischen Haramja ab. Allein

das ungarische Wort ist selbst entlehnt , und so ist vielleicht auch

das serbische und kleinrassische Wort direct vom arabisch-türkischen

-Ajz- herzuleiten.

27) Andre Stellen, in denen die Tochter Julian ’s unter dem
Namen t’ava vorkommt, werden von Ch. Rorney (Histoire d'Espagne

III, 31) angeführt. Was nun die Stelle des Don Quijote betrifft,

in welcher die Rede von einem Vorgebirge ist
,
das die „Moros* el

(cabo) de la Cava rumia nennen
,

so führt Clemencin in seinem

Commentar •/.. St die Meinung L. de Marmol’s an
,
wonach diese

Benennung auf einem Missverstilndniss beruht, da das Vorgebirge

vielmehr Cabor rumia d. h. „römisches Grab“
j

0<^er v*e^"

leicht der Plural „**) geheissen habe. Mit Bezug auf den eigent-

lichen Namen der Tochter Julian’s, Florinda, bemerkt Clemencin,

derselbe sei gleichbedeutend mit Zoräidn (wahrscheinlich das Diminutif

von ».#•,) und fahrt daun fort: . . . . la quäl seiiora si el caso

fue cierto mas bien mereciö el nombre de desgraciada que el de

mala, que le diü injustamente la posteridad. In der That findet

sich nirgends eine Angabe, wonach diese herabsetzende Benennung

eine verdiente gewesen wäre. Auch in Ihn ‘Abd-el-Hakim’s J'j

a u_pji ;• » (ed. John Harris Jones, p. (“) heisst es nur:

Lo (Roderic)
(5*J

,JU tJ, XÄJU Jo (.Julian) O 0*3

.
Jones weist übrigens nach

(p. 56) ,
dass diese Erzählung keine Erfindung sei.

28) So wie das gr. Afwgu

g

als „Morus“ öfter bei Plaut.us

vorkommt, so hat auch ein gleichbedeutendes semitisches Wort eine

weite Verbreitung gefunden — das talmudische nuiiB, von welchem

das spanische und portugiesische Zote
,

das französische und eng-

lische Sot, das italienische Adjectiv zotico herstammen (Diez WB.
s. v. Zote, 3. A. II, 451); aus einer der romanischen Formen

stammt wahrscheinlich auch das holländische Zot und das mittel-

hochdeutsche Sot, Sote. Dassellw nüriJ scheint aber auch die eng-

lische Benennung eines dummen Menschen mit „Dunce“ veranlasst

zu haben. Nach der in den englischeu Wörterbüchern gegebnen
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Erklärung dieses Wortes ist es der Name des Joannes Duns Scotns,

mit dem Beinamen Doctor subtilis, der hier ironisch gebraucht

wird, wie man ähnlich statt „Blockhead“ auch „Solomon“ sagt.. Man
begreift aber nicht recht, wieso unter den vielen grossen Gelehrten

und subtilen Denkern gerade Duns Scotus zu der Auszeichnung

gelangte, dass sein Name in diesem Sinne gebraucht wird. Nun
aber wird bereits bei Du Gange (ed. Mensche], VI, 308) die Ab-

leitung des Wortes Sottus (stolidus, das jetztige Sot) von nnic
erwähnt ,

ausserdem werden noch mehrere Stellen angeführt , in

denen die Lautilhnlichkeit zwischen Scotus
,

Seottus und Sottus zu

spottenden Wortspielen benutzt wird
,

darunter figurirt auch der

Name Joh. Scotus. Dasselbe Wortspiel liegt nun wahrscheinlich

auch dem englischen „Dunce“ zu Grunde; ursprünglich sagte mau
Duns Scotus, oder man dachte bei Duns zunächst an Scotus, d. h.

Sottus
,

so dass Dunce denselben Ursprung hat wie Sot. Dieses

Dunce, das nun auch aus gelehrten Kreisen herstammt, ist als Duns
— vielleicht mit Anklang an „aufgedunsen“ — in das Deutsche

übergegangen, wie das auch in den WBB. von Adelung und Grimm
angenommen wird.

29) Auch im Muhit al-Muhlf (s. v. „*i>. p. fo.) heisst es vom

zahmen Esel, dass er bei schwerer Arbeit doch sehr geduldig und

seiner Dummheit wegen sprichwörtlich geworden sei. Auf seine

Geduld und Ausdauer bezieht sich wahrscheinlich die von Damfrt

(I, t'lv) erwähnte Kunje desselben als +j\. Als Repräsentant

der Dummheit nicht sowohl als vielmelir der Unwissenheit erscheint

der Esel in dem Spruch I iäJ .'uäJI JJuA (Sur. 62, 5),

welche Vergleichung wie Geiger uachweist (Was hat Mohammed u. s. w.

p. 92) auch in den jüdischen Schritten vorkommt. Dasselbe Bild

gebraucht auch Zamahsarf in den „goldnen Halsbändern“ (ed. Barbier

de Meynard, p. 88) und — wie in der Note z. St. bemerkt wird
— im Kassäf 1, 396. Derselbe Spruch findet sich auch im Anwari

Suheili (ed. Ouseley p. f-Al) und so ist denn wahrscheinlich unter

dem
,

das in derselben Verbindung in Sa'di’s Gulistäu

vorkommt (ed. Sprenger p. f.A) nicht ein Vierfiüssler überhaupt,

sondern speziell der Esel gemeint. Auch sonst figurirt der Esel

in gleicher Weise bei Su‘d!
;

ein auch anderswo vorkommeuder

Spruch ist der (p. 11t“) vom j-ri-, welcher — ähnlich dein

italienischen Chi bestia va a Roma bestia ritorna oder dem deutschen

über den Rhein fliegenden Gänslein — als Esel nach Mekka geht

und als Esel wieder zurück kommt, wie au einer andren Stelle

([i. ff) der Vorzug Eines arabischen Pferdes vor einem ganzen Stall

mit Eseln hervorgehoben wird. Wenn ferner (p. toi) das ,jl
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,
,
-o .

’t oUrf'i! (Sur. 31, 18) auf einen Ha(ib angewandt

wird, so ist darin gewiss zugleich eine Anspielung auf dessen Un-

wissenheit enthalten.

Dass auch im Talmud der Esel Repräsentant der Dummheit
ist, ersieht man schon aus den von Buxtorf 8. v. mrart (col. 788)

angeführten Stellen. Im dem Spruche Si hiermit prisci filii Regum,
nos sumus filii hominum etc., der au verschiednen Stellen — bald

in hebräischer, bald in aramäischer Form — vorkommt, wird

übrigens der Esel des R. Finchas b. Jair als rühmliche Ausnahme
unter den Eseln erwähnt. Unrichtig ist es hingegen, wenn Buxtorf

(s. v. rpN ,
col. 89) und ebenso Winer (Chrestom. talmud. et rab-

binica p. 3) den Spruch min “paab Ntm« Kinn “pmp "pan mit

der Stelle Matth. 5, 39 in Parallele bringen, ln den Stellen in

welchen dieser Satz vorkommt
,

w'erden für Volksprichwörter Ana-

logien und Parallelen in Bibelstellen nachgewiesen, und so wird zu

diesem Spruche angeführt, dass Hagar auf die Anrede des Engels

mit „Magd der Sara“ zur Antwort gab „ich fliehe vor Sara meiner

Herrin* (Gen. 16, 8), letztere also in der That als ihre Herrin

anerkannte. Der Sinn des Sprichwortes ist — wie das auch Dukes
bemerkt (Rabbinische Blumenlese, p. 159) — derselbe wie in einem

andren Sprichworte, das (Ber. R. s. 45) mit Bezug auf dieselbe

Bibelstelle angeführt wird
:
„Sagt Einer zu dir „„du hast Eselsohren““,

so kehre dich nicht daran
,

sagen es zwei
, so leg’ dir einen Zügel

an*. Es soll damit besagt werden
,
dass man die Meinung Andrer

nicht gering achten soll. In demselben Sinne und zugleich mit

Bezug auf die Antwort der Hagar, wird in dem runiDTttt HD' man
von R. Nissim (ed. Amsterdam 29 a) das Sprichwort angeführt

:

Wenn dein Freund dich einen Esel nennt, so schreie wie ein Esel

— mnna mr: man "pan pis N-ip’ dk. Ganz ähnlich ist ein

bei Negris (A Dictionary of modern Greek Proverbs, p. 103) an-

geführtes Sprichwort: “(itetv aov Asyovv fuHg fie&äs, ßceara tov
roi%ov, Tiiiyaivt — When they teil you, you are drunk, hold by
the wall and go on, welcher Spruch — in etwas verschiedner

Fassung — auch bei Jeannaraki ('Aafiara Kytjuxce, p. 157) vor-

kommt, und ähnlich bei Patriarehi (Vocabolario Veneziano e Pado-

vano, ed. 3 p. 104, s. v. imbriago): Quando do o tre me disen

che son imbriago , vado a dormire. Dasselbe will wohl auch das

Sprichwort bei Burckhardt (No. 21) besagen: v — -=» tot

30) Luzzatto führt diesen Spruch mit Bezug auf die palästinen-

sische Endung -rri an
;

in demselben Satze kommt auch p:s vor,

das, wie Luzzatto an einer andren Stelle bemerkt (p. 69, § 46),

im babylonischen Talmud nur selten vorkommt. Geiger (Lehrbuch

z. Sprache der Mischna, p. 35) hebt es als Eigenthümlichkeit hervor,

dass yi:t» für sie im Nominativ vorkomme und ferner (p. 36),
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dass die Accusativfonn, Wo nno, 3vn im» im Talmud für „jener

Tag
,
jene Stunde“ gebraucht werde. Letzterer Ausdruck bedeutet

aber zumeist „an demselben Tage
, zur selben Stunde* und ist also

mehr ein emphatischer Ausdruck, ilhnlich dem biblischen EVTt as~E

nrn (nach Abülwalld s. v. BU7 soviel wie |wyj> „
Nr-

jl) oder N'b'bE na (Dan. 5, 30). Dass „^j/ und "p:« aLs

Nominative verkommen
,

entspricht der Vorliebe der Volkssprache

für den Gebrauch des Casus obliquus, was wiederum mit ihrer Vor-

liebe für die Emphasis zusammenhäugt
,

da in der Kegel der

Nominativ weniger ins Ohr füllt als die abgeleiteten Casus. Diese

Vorliebe zeigt, sich nun auch bei dem persönlichen Pronomen. So

sagt, man in der italienischen und englischen Volkssprache „Mi*

und „Me“ statt Io und I und „Lei“ für „Ella*. Bei Gabr. Rosa
(Dialetti etc. delle provinzie di Bergamo e di Brescia, p. 73) heisst

es z. B.
:
„L'io fc sconoscinto in ijuesti dialetti, vi sostuiscono l’ac-

cusativo latino me*. Aus dieser Vorliebe ist wahrscheinlich auch

das franz. emphatische „Moi* entstanden; Moi, je ... . entspricht,

nur in umgekehrter Folge, dem lateinischen Egome (das t. in egomet
ist doch wohl euphonischer Zusatz wie d in Edepol) Tute. Die

Tendenz, dem Pronomen mehr Nachdruck zu geben, gibt sich auch

in Verliingrungeu kund, wie im spanischen Nosotros, Vosotros, das

— im Gegensatz zu noi altri, nous autrcs — die stehende Be-

zeichnung der 1. und 2. Person Plur. ist. Aehnliche verlängerte

Formen der Personalpronomina kommen im Hebräischen wie im

Neuarabischen vor. Hierher gehört, wohl auch das wehuü malnä
„und was geht uns das an“ bei Spitta (p. 298, § 1 3G, b), das dem

fco/ sx** fco/ |bO Matth. 27, 4 entspricht.

Das von Luzzatto angeführte “im Ttlbm kommt ausser

der erwähnten Stelle des babylonischen Talmud (Sukka 53 a)

auch im jerus. Talmud (Kilaim IX, 4 , Kethuboth XII, 3) und in

Bereschith Rabba (sect. 100 zu Gen. 49, 33) vor. Im baby-

lonischen Talmud lautet die Stelle pm: Tim» o:'« -im 'Hibsi

H'rn p'33113 V31
"

1 "rn: rra , die Pässe des Menschen

bürgen für ihn, an den Ort, wo er (d. h. sein Leben) abgefordert

(oder verlangt) wird
,

dorthin bringen sie ihn
; etwas verschieden

ist die Fassung des Spruches im jerusalern. Talmud sowie im

Midrasch. Im Talmud wird der Spruch in Zusammenhang mit

der Erzählung von Salomon und dem Todesengel angeführt. Ich

habe bei einer früheren Gelegenheit (Z. I). M. G. XXXI
, 204)

die Uebereinstimmung dieser Sage mit, der bei Zamahsari 11,

III.
,

Baidäwt (II
, llv) und Kazwlnt (I , öa) erwähnt,

;
ausser der

Uebereinstimmung ist al>er auch die Divergenz bemerkenswert)].

In den letzteren Stellen wird von einem Manne in der Umgebung

Salomon ’s erzählt, welchen der in Menschengestalt vorübergehende
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Todesengel scharf fixirte, worauf Salomon, der Bitte des Mannes

nachgebend
,

denselben durch einen Wind nach Indien entführen

lässt — bei Kazwint Gerade dort aber sollte

der Todesengel dessen Seele in Empfang nehmen. Im Talmud ist

von zwei Personen die Rede, nilmlich von den 1. Kün. 4, 3 er-

wähnten Schreibern Salomons. Nach dem jerus. Talmud bemerkte

Salomon
,

wie der Todesengel diese Beiden zähneknirschend ansah

;

um dieselben der drohenden Gefahr zu entziehen, versetzt er sie

durch ein ausgesprochnes Wort in den Luftraum — Nb'72 in«
«bbna Bann sieht Salomon abermals den Todesengel, aber

dieses Mal lachend, weil Salomon die Beiden gerade dorthin versetzt

hatte , wo jener Auftrag hatte , ihre Seelen zu nehmen. Im bab.

Talmud sendet Salomon durch einen “nym ,
d. h. Dämon (in welcher

Bedeutung TSO auch Berachoth 62 a und in Pesikta d. R. K.

f. 144a vorkommt) die Beiden nach der, Jud. 1, 23 erwähnten,

Stadt nb. Wie in einer andren
,

von Raschi
,
hier angeführten,

Talmudstelle gesagt wird, konnten weder Sanherib noch Nebukad-

nezar diese Stadt erobern, und auch der Todesengel durfte sie nicht

betreten. Wenn die alten Leute dieser Stadt des Lebens müde
waren, gingen sie vor die Thore der Stadt — vor dem Thore von

nb war es aber auch wo jenen Beiden zu sterben bestimmt war.

Als nämlich Salomon das zweite Mal den Todesengel fragt, warum
er, der früher so betrübt drein geschaut, jetzt so lustig sei ('«nN

rma), antwortet- dieser: Weil du sie gerade an den Ort hin-

geschickt hast, wo allein ich Macht über sie hatte. Darauf— heisst

es weiter — sagte Salomon: Die Füsse des Menschen bürgen für

ihn
,

sie tragen ihn dorthin
,
von wo aus er gefordert wird —

rrrp yan -rar"i *ir«b rrs y-s-y p:-'« ors ist mba*i.
Der Tod des Menschen als abzutragende Schuld aufgefasst — wie

in diesem Sinne auch das arab. j,. gebraucht wird — sind die

Füsse des Menschen die Bürgen, welche für die richtige Zahlung

haften. Es ist demnach ungenau, wenn Levy (Chald. WB. s. v.

3*
12? , II, 240) bei der Anführung dieses Spruches hinzufügt: Be-

choroth 48 b steht vnoa: statt 'mbii. Dass die a’DD: ,
also die

Güter eines Menschen für ihn haften, ist ein juridischer Satz, der

mit dem andren, in welchem 3iy bildlich gebraucht wird, in durch-

aus keinem Zusammenhang steht. Bemerkenswerth ist nun aller-

dings
,

dass auch hier die Endung 'fli vorkommt ;
wahrscheinlich

aber soll auch das srs 13t 'mos: der Formel mehr Gewicht

und Nachdruck verleihen. Unrichtig ist es aber auch, wenn Kohut

(Angelologie und Dämonologie p. 69 N.) die Talmudstelle mit den

Worten anführt „wie der Todesengel die Seelen der Geheimschreiber

Salomon’s in dessen Gegenwart nicht zu nehmen wagte“. Der

Todesengel hätte sich keineswegs vor Salomon genirt, aber er war

durch die nähere Bedingung seines Auftrags daran verhindert.

Bd XL 18
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Uebrigens hat auch Buxtorf die Talmudstelle, die er nach Kimchi

anfiihrt (s. v. bin, col. 2208) unrichtig aufgefasst.

31) In den beiden von Luzzatto angeführten Stellen (Pesachim

28 a und 25 b) soll durch 'l'i der Gegensatz zwischen der 1. und

2. Person, durch "p'i der Gegensatz zwischen der 2. und der 3. Person

scharf hervorgehoben werden, was das einfache Suffix keineswegs

nusdrücken würde. In der ersten Stelle heisst es: 'E: 'i'i nc?3
tC~E , d. h. die Motivirung meiner Ansicht leite ich von derselben

Bibelstelle her
,

aus der mein Gegner die s e i n i g e herleitet. In

der zweiten Stelle wird erzählt
, es sei Jemand zu Raba gekommen

und habe ihm gesagt : Der Herr meines Geburtsortes hat mir auf-

getragen , einen gewissen Mann umzubringen
, wo nicht ,

so werde

er mich tiidten
,
und darauf habe Raba erwiedert : Lass dich eher

tödten, als dass du einen Andren tödtest. Woran siehst du (wieso

weisst du), dass dein Blut rfither ist als das jenes Mannes V Viel-

leicht ist sein Blut röther als das deinige : ii'i (ton r'tn 'NC

'EC piro N'OJ jortrn NC1 NEsb'l 'EÜ poo, d. h. dein Leben
hat keinen höheren Werth als sein Leben. Derselbe Ausdruck in

demselben Sinne wird übrigens als ein persischer auch bei Roebuck

(A collection of proverbs, Part I, sect. II No. 928) angeführt

)! (cfr. Vullers s. v. I, 761).

In gleicher Weise wird im Targurn und in der Peschito das

Wort 'b'1 statt 'b gebraucht, wenn der Besitz besonders hervor-

gehoben werden soll, wie z. B. in dem Satze . .
.

j_>-n jjiOiO

^jo ^ v$och_> i*^oo wA-i . . .

A. vOOOp (Gen. 48, 5). Ebenso wird der Spruch Lev.

25, 55 DH '13? C'137 bNIS' '23 'b '3 übersetzt: . . i

jikV sQj/ buosjj yQ-i/ xcu/ A-j ^J.caV,

bei Onkelos: fCir’ P'pcNi yi2N '13? )'13? bNIO' '23 'b '1 'in

C'iSCi N?iNJ2. Ebenso wird in beiden Uebersetzungen das 'b des

Textes mit 'b'i und nnb mit yinb'i wiedergegeben in: bs 'b '3

yiNn (Exod. 19, 5. Lev. 25, 23), 3n;n 'bi ncsn 'b (Haggai 2, 8),

Cnb Nb yiN3 (Gen. 15, 13) und in mehreren andren Stellen.

ln allen diesen Stellen wird bei Arabs Erpen, das 'b des

Pentateuchs durch und cnb durch » x ^ Gen.

15, 13 ist ein Druckfehler) wiedorgegeben, und ebenso Gen. 31, 43:

>c 38, ^ r 1

und 34, 23: ^ .
welches gU* bekanntlich im Neu-

arabischen oft das Genitivverhältniss ausdrückt
,

in diesem Sinne

aber nie bei Arabs Erpen, vorkommt.
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Eine andre neuarabische Bezeichnung des Genitivverhälltnisses,

die zugleich auch das zueignende Suffix vertritt, ist JlO, nach

Caussin de Perceval (Gramm, urabe vulg. 3. ed. p. 96) abgekürzt

aus 3 In der Grammaire arabe (idiome d’Algerie) von

Alexandre Bellemare heisst es (p. 130), dass man und juö

nur in der gesprochenen, also in der Umgangssprache, gebrauche,

und zwar jijj seltener als gUOo. In den gedruckten Dialogen und

Briefen, in denen man es doch zunächst erwarten sollte, kommt

selten oder nie vor; das Wort scheint nur dann gebraucht zu

werden, wenn das Mein und Dein besonders hervorgehoben werden

soll, also ähnlich wie 'TH und 'b't, wie z. B. in den von Marcel

angeführten Sätzen (p. 404, 408): JLo 'I !j»_>> Ce sabre

est le Mien, ^jLo Ijc?
,

Ceci est ä moi, laisse le, daneben

auch (p. 42, 404, 408) ^_LJ |Ä£, cela m’appartient — ^_LJ 13

«iü.
,

celui-ci est le mien, celui-lä est le tien — Ijc3>

ce livre est ä moi, ebenso bei Dombay p. 29, § 50. In den

von Bresnier (Cours pratique et thöorique d. 1. arabe) mitgetheilten

Briefen wird zuweilen jLp statt des einfachen Suffix gebraucht,

wie z. B. ki5UUjJ (für Sjxol Process) p. 210, u5ÜLo LkJLwsli

p. 115, ^uL.1 p. 212, allein die beiden letzten Wörter,

familia und escriban sind Fremdwörter, denen sich nicht gut das

gewöhnliche Suffix anhängen liess, vielleicht hat der Schreiber auch

für ein fremdes Wort gehalten.

So wie nun mit 'tt
,
'b'i das „mein“ besonders betont wird,

so ist dasselbe der Fall bei dem 'bo in 'bo 'Ein (Cant. 1, 6),

welches Renan (Hist. d. langues semitiques, 4. cd. p. 430) als Bei-

spiel der pleonastischen Periphrasen des späteren Hebräismus anfuhrt.

Der Vers heisst: Sie machten mich zur Hüterin der Weinberge
— meinen eignen Weinberg aber, den hab’ ich nicht gehütet —

«b 'bo 'nns. Auch das rrrbobo man n:n ib. 3, 7 (das

übrigens Renan nicht anführt) soll besagen: Seht das Bett, das

dem Salomon gehört! Sechzig Helden rings um dasselbe aus den

Helden Israels! Durch dieses äusserliche Augment soll es hervor-

gehoben werden, dass es nur das Bett des Königs ist, das diese

Schutzwache hat; diese Periphrase ist gleichsam ein kleines Abbild

der das königliche Bett umgebenden Leibwache. Man kann über

haupt nicht sagen, dass diese Häufung überflüssiger Wörter eine

Eigenthümlichkeit dos Hohenliedes sei, wie das z. B. in der syro-

18
*

Digitized ByCoogle



272 Gränbaum, Anmerk, zu ,, lieber Schern hammephoranch etc.“

hexaplarischen und der philoxenianisch-harklensischen Uebersetzung

der Fall ist, in welchen fast durchaus das Suffix nicht an das

Hauptwort, sondern an das darauf folgende —j
angefügt wird.

Diese Häufungen und Zerdehnungen gehören überhaupt mit zu

den Eigenthümlichkeiten der Volkssprache, die statt bedeutungsvoller

Endungen lieber besondere Wörter gebraucht, und finden sich so

auch — um nur beim Genitivverhilltniss stehen zu bleiben — in

den romanischen de und di statt der alten Casusendung, in den

deutschen mundartlichen .dem Mann seine Frau* oder .die Flau

von dem Mann“. Diese schleppenden Worthäufungen, welche —
im Gegensatz zur präcisen

,
strammen Schriftsprache — in dem

bequemen Sichgehenlassen der Volkssprache ihren Ursprung haben,

werden nun durch anderweitige Weglassungen und Abkürzungen

ausgeglichen. So ist — um wiederum nur beim Genitiv zu bleiben

— im Maltesischen, wie C. F. Schlienz (Views on the improvement

of the Maltese Language, p. 110, 113) unter Hinweisung auf

Gesenius (Versuch über die maltesische Sprache, p. 12) bemerkt,

statt das abgekürzte \J oder eJi Bezeichnung des Genitivs,

entsprechend dem englischen „of“.

32) Statt des 'Siaavva und JiV».o/ Matth. 21, 9 hat Luther

Hosianna, entsprechend dem n: fW'OTl Ps. 118, 25, während die

griechische und syrische Form dem üCTOin des späteren Sprach-

gebrauchs entspricht, welches Wort in der Liturgie des danach

benannten S31 s:r3'“ unzähligemal als Refrain einzelner Strophen

vorkommt Diese kürzere Form verdient aber hier schon desshalb

den Vorzug, weil das Wort hier als Exclaination , und zugleich als

fremder Ausdruck, vorkommt, hierbei aber immer Verkürzungen

beliebt sind. Dann aber auch tritt die eigentliche Bedeutung von

n: rßf'Oin ganz in den Hintergrund; es ist ein Ausruf von eben

so allgemeiner Bedeutung wie z. B. das in deutschen Schriften vor-

kommende Halleluja, bei welchem man auch nicht an „Lobet Gott*

denkt. So wird denn auch in Stephan. Thes. s. v. Siaavva, die

Erklärung des Suidas mit do$a — entsprechend dem So£a in der

Parallelstelle Luc. 19, 38 — angeführt, ferner die von Theophil

gegebne Erklärung, wonach das Wort vfivov ,
tpaXuöv oder —

was richtiger sei — aiüaov bedeutet. In diesem Sinne bemerkt

auch Abülfarag in seinen — vor Kurzem von Spanuth edirten —
Scholien (p. 46) zu Matth. 21, 9 . rt»o>\*v jirvsnoi K }i\ « n/

J
N. ..<•> -s » t fc^Jja^ao. Bei Payne Smith — welcher übrigens

als die Lesart der jerusalemischen Uebersetzung anfuhrt —
werden s. v. )at n/ (I, 1630) ebenfalls die verschiednen syrischen,

so wie die entsprechenden arabischen Erklärungen mit

erwähnt.
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Auch bei den Arabern heisst der Palmsonntag ^ » » -irt t

Dimeski (ed. Mehren p. fA .) sagt mit Bezug auf dieses Fest

:

S—1
«. ?• , . . '**

'

* ^
^

^^ajLjLwj I Gj 4 |W

U-U-!» (j*vAsxJl **» .*>Og »3

^jJLjü *JÜI ajJo Die Erklärung mit ent-

spricht nun ganz dem )K..n~s» 1 der Syrer. Wie übrigens aus

Hamakers Noten zu Wäkidl (p. 167 £.) ersichtlich ist, findet sich

dieselbe Erklärung von Jv^c auch in einer Handschrift

des Makrtz!. Hamaker verweist auf einzelne Stellen in Abülfarag’s

Hist. dyn. und Chron. syr., in denen die syrische und die arabische

Form vorkommt
,
und ist der Ansicht

,
dass die letztere eine ent-

stellte Form der ersteren sei. ln Bezug auf die doppelte Bedeutung

des Wortes als Weide sowohl wie auch als Fest verweist Hamaker

auf das «»Bin bei Burtorf CoL 992. Abülfedü (Hist, anteisl.

p. 166) nennt diesen Festtag
,
was dem jüdischen

SO“ «»Bin entspräche, erklärt übrigens den Ursprung des Festes

so wie dieser Benennung ebenso wie Makrtzt und Dimesfcl. Bei

Albtrüni (p. |**.l* Z. 8 und 9) heisst das Fest :
an einer

andren lückenhaften Stelle (p. I*.a ,
Z. 2) findet sich der Satz

^.a.K-a'! .31 «xjl Lü3jI ÄjL«X>äj!
,

WOZU ji

(p. t**.1 Z. 11) den Gegensatz bildet. Im Muhl( al-Muhl( wird

ausser der Form (p. I.io) auch (p. 11.) ^Juc-Jl angeführt

und dazu bemerkt: JI. ^wciäJi jj^uaÄJi

_i*aLs» ^1 U »juyü».# yA jcuGac

Auch Ewald (Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, III, 241, N.)

sagt: . ... ! f scheint der arabische Plural von SO nyow zu

sein“, es liegt aber näher entweder mit Hamaker das Wort als das

syrische oder als das hebr. «»Bin in der späteren Be-

deutung anzunehmen. Jedenfalls ist auch das syrische Wort —
da es im Syrischen keine Wurzel hat — ein Fremdwort, dem

jüdischen Sprachgebrauche entnommen. Im Muhi( al-Muhi( heisst

es ferner (s. v.
. p. I.io): ^aäjuäJI ».As»!;

_ä*—. r-1 »AjAäj U ^ix ^LoäJI iAax
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'

f+j, j. ,
;

es scheint hier also diesellie

Uebertragung von dem Feste auf den Weiden- oder Palmenzweig

Statt gefunden zu hnben wie in nrrujin und An einer

andren Stelle des MuhR al-Muljit (s. v. p. Kr) wird

als gleichbedeutend mit angeführt, wie denn

^1_<Wl!I ^ O^c. in der bei Payne Smith 1. c. angeführten

Stello des Bar Ali vorkommt. Man wäre fast versucht, dieses

seltsame Wort, das auch bei Lane s. v. angeführt wird,

für eine Uebersetzung des hebr. rt3"ty zu halten. Das biblische

mir bedeutet Wüste, mit dem Artikel die Niederung und ent-

spricht also dem bei Lane: Desert or a tract of land level

and far extended. Im Talmud (Mischna Sukka III, 3. 4. IV, 1. 3

und öfter) ist nni”
,
PI. r*3“T spezielle Benennung der I^ev. 23, 40

erwähnten bn: 'aiy (der biblische Plural ist capy). In der

Mischna (1. c.) heisst der siebente Tag des Laubhüttenfestes —
sonst N3“i toyorr — mny bo iyao Cf1

,
und so wäre vielleicht

- das biblische rtmy zugleich in der talmudischen Bedeutung

desselben Wortes.

33) Es ist das die oft angeführte Stelle (Chagiga 14 b, T. jeras.

ibid. II, 1, Midrasch Schir haschirim 1, 4) von den vier Personen,

die in das OIPE eingingen — OTicb 1033: rtyau». Der Ausdruck

DflE ist die allegorische Bezeichnung der theosophisch-metaphysischen

Speculation. Auch Maimonides (Mischne Thora
,

H. Jessode ha-

Thora IV, 13) nimmt das Wort in diesem Sinne und gebraucht es

selbst (ibid. VII, 1), wie er auch dasselbe (Guide des egares I,

c. 32 , f. 32 a) mit
^
»VÜI wiedergibt. Ebenso erklärt Im-

manuel Romi in seinem Conunentar zu den Proverbien (25, 16,

angeführt von Dukes, Rabb. Blumenlese, p. 268) 0““iE mit rTCE"
ri'mbsn. Grätz (Geschichte der Juden, IV, 117) sieht in OTT
zugleich eine Anspielung auf den Baum der Erkenntniss im Garten

Eden. Auch Hottinger (Discursus gemaricus, p. 97, angeführt in

Franck’s Kabbala, Uebersetzung p. 42, N.) sagt .... neque Para-

disus neque ingredi illum ad litterani exponendum est, sed potius

de subtili et coelesti cognitione, secundum quam magistri arcanum

operis currus intellexerunt (Operis currus ist ohne Zweifel die Ueber-

setzung von H33“*: rnsyn, bekanntlich die talmudische Bezeichnung

der Vision des Ezechiel).

Sehr auffallend ist, dass D. Cassel in seiner Uebersetzung des

Kuzary (zu III, 65, p. 288 der 2. A.) von der gewöhnlichen Er-

klärung abweichend
, dtpe mit »geheime Auslegung der Schrift*

erklärt und zwar mit Bezug auf die Auflösung des Wortes OTiE
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in no, 8TT1, TS“1 , übe. Zunächst aber sind diese Wörter nicht

eine Auflösung des Wortes 311E, vielmehr hat man aus den

Initialen der vier Wörter als vox memorialis das Wort OYic ge-

bildet, wie ähnlich bria a'jji®, D®, Y - r zur Bezeichnung der Bibel,

des Talmud und der sieben Planeten
;
der Anklang an ein bekanntes

Wort ist ein zufälliger. Ueberhaupt aber ist dieses Notarikon

späteren Ursprunges (Zunz, G. V. p. 409 und p. 59) wie denn der

Ausdruck no 'E br zur Bezeichnung der vierten Erklärungsweise

erst in späteren kabbalistischen Schriften vorkomrat.

Diese entschieden unrichtige Erklärung , die Cassel von dem
Worte oilE gibt

,
hat übrigens auch in dem berühmten Aufsatze

von E. Deutsch „On the Talmud“ Aufnahme gefunden.

34) Sprenger erwähnt (III, 527) noch andre Wörter hebräischen

oder aramäischen Ursprungs
,

die bereits vor Moliammed im Ge-

brauche waren
; es sind das zunächst die

,
ebenfalls zum Kreise

religiöser Vorstellungen gehörigen Wörter NLo, pLo. Dass Nuo

aramäischen Ursprungs ist, lässt sich auch daraus schliessen, dass

in N5S declinavit, inclinavit die Grundbedeutung des Wortes ent-

halten ist, wie denn Spitta (1. c. p. 337) auch das jJx *Jü!

mit „Gott neige sich über ihn und grüsse ihn* übersetzt, also

ähnlich dem pn 1 C'nbct Gen. 43, 29, von pn, dessen Grund-

bedeutung neigen, beugen ist. Von der gebückten Haltung beim

Gebete hat doch wohl letzteres selbst seinen Namen, wie ähnlich

“pa im Kal „knien, niederknien zum Gebet“ im Fiel „Segnen“ be-

deutet, von Tna, Knie und wie die Gott oder einem Menschen

dargebrachte Huldigung ebenfalls durch die begleitende Geste "innen,

np und t]E2 (syr. |2l2lo) ausgedrückt wird. Im Talmud ist die

gebeugte Stellung eine der Erfordernisse des Betens, gleichzeitig

wird der Unterschied zwischen ntennon, m'p angegeben

(Berachoth 28 b, 34 b, cf. Maimonides, Mischne Thora H. Tefilin,

V, 1. 10. 3), wie ähnlich bei den Arabern „Beten“ auch durch

«_J ,
und A5U ausgodrückt wird, und Kjl

3^
so wie ver-

schiedne Arten von Gobeten bezeichnen. So heisst es bei Zamaljsarl

zu Sur. 2, 119 (T. I, p. l.f*) oL*J> pLotil

(cf. Baidäwi zu S. 9, 113, I, r.U), und im Muhit al-Muhit

(s. v. ^Jlo
, p. If.f): ^ J-o

mit Bezug auf die Ableitung des Wortes von
,

während mit

Bezug auf das Wort Sur. 22, 41 gesagt wird: iJusl
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‘ljjJLo also das aramäische ttmbx. Von der geneigten

oder gebückten Haltung des Köqiers ist auch das Wort Supplicare

hergenommen und ähnlich
,
nach Grimms Vennuthung (D. MythoL

4. A. p. 25, WB. II, 51, I). Gramm. II, 25, Kleinere Schriften

II, 207) die Wörter Bitten und Beten.

Sprenger erklärt auch (III, 248 fg.) das Wort das ur-

sprünglich und eigentlich den »Umgang“ bezeichne, für ein hebräisches

Wort unter Anführung von Gesen. Thes. s. v. »n, sin. In einem

früheren Aufsatze (Z. D. M. G. XXIII, 631) habe ich die Vennuthung

ausgesprochen , dass jn in der Bedeutung von 5» ein ä c h t

hebräisches Wort sei (»nicht“ ist ein Druckfehler; bei meiner da-

maligen grossen Entfernung vom Druckorte konnten mir die Re-

visionsbogen nicht zugeschickt werden), dessen Bedeutung, zugleich

mit der Sache selbst
,

sich bei den Samaritanern erhalten habe.

Der Hauptzweck einer Wallfahrt ist der Rundgang, das

das ja auch bei dem Pilgerfeste zu Mekka eine so hervorragende

Rolle spielt. Die ursprüngliche Benennung hat sich in )N. ~

.

circuitus
,

circuitio erhalten
,
und er wäre möglich

,
dass sich das

talmudische itnJn (Aboda Zara 11b) speziell auf diases

Versammlungsfest der
)

also der Araber (Bernstein zu Kirscli's

Chrestomathie, p. 196, und Roediger, Syr. Chrestom. Gloss. s. v.

J
.

.

beziehe. Dass 30 den Umgang , die Umwandlung bezeichnet,

ersieht man aus dem “IS1733 'b um Exod. 5, 1. Die Feier eines

Festes konnte damit nicht gemeint sein, denn ein Fest feiern konnte

man auch in Aegypten, man brauchte dazu nur einige freie Tage.

Wenn nun Pharaoh über diesen beabsichtigten Strike so erbost

ward, so war die Ursache die, dass man eine Wallfahrt veranstalten

wollte, zugleich mit dem Rundgaug um einen heiligen Berg oder

sonst eine Localität, das wäre also nicht nur ein »Ausstehen“ der

Arbeitenden, sondern auch zugleich ein Auswandem derselben ge-

wesen ,
ein Exodus en migniature. Welche wichtige Stelle die

Ceremonie des Umkreisens hei den Arabern einnahm
,

ersieht man
schon daraus

,
dass wenn von der Verehrung eines Idols die Rede

ist
,

stets das Umkreisen erwähnt wird wio in den von Krehl

(Religion der vorislamischen Araber, p. 63. 67. 69. 72) angeführten

Stellen, und wie Bai<}äwi und Zamaljsari zu Sur. 53, 19 sogar den

Namen der Allät vom Umkreisen herleiten jyJut »»iLd.

Dieser Gebrauch herrschte denn auch nach Einführung des Islam

;

so sagt bei Tabari (Annales I, ifT) Gott zu Adam, er solle das
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heilige Haus umwandeln, so wie Gottes Thron (von den Engeln)
)

umwandelt wird: -Ä-c ‘ _j»> L la »j
t-»

“
(cfr. Ihn el-

At-ir I, tV).

Für die weite Verbreitung, das hohe Alter und die Wichtigkeit

dieser Ceremonie des Umkreisens spricht auch der Umstand
,

dass

man besondre Henennungen für dieselbe hatte, bei den Römern das

Amburbium so wie die öffentlichen und privaten Ambarvalia, welche

letztere in einem berühmten Gedichte TibulTs (Eleg. H, 1) sehr

anschaulich geschildert werden ; bei den Indem Pradaks‘ina , das

oft vorkommende Rechtsumwandeln, namentlich des Altars (Weber,

Indische Studien, V, 192, 221, Rämüyana ed. Gorresio
,
VI, 56,

Petersburger WU. IV, 1016. III, 484).

Pas festliche Umwandeln des Altars findet nun auch seinen

Ausdruck in dem biblischen tjnarteTK naabNi (Ps. 26, 6) aber

auch an kommt in dieser Bedeutung vor. Das in ins onarn Lev.

23, 41 wird von Nachmanides z. St. im Sinne von Umkreisen
— nepm 2130 )':? — erklärt, allerdings nur mit Bezug auf den

Kreislauf des Jahres, n:\2n rcipr
,
welchen Ausdruck Abülwalid

(s. v. rpp) mit erklärt; allein die Nebenform von rpp,

nämlich qp: findet sich in lOp:? D'Sn Jes. 29, 1, in welchem Aus-

druck an wahrscheinlich die Bedeutung Rundgang
,
Rundtanz hat.

Dieselbe Bedeutung hat aber wahrscheinlich auch an in der Stelle

crara an _
i~:pst Ps. 118, 27.

Die Hiphilform des Wortes qp: kommt in einer Mischnastelle

vor, in welcher vom Umwandeln des Altars die Rede ist. Es wird

nämlich berichtet (Mischna Sukka, IV, 5, bei Dachs p. 323), dass

man am Laubhüttenfeste jeden Tag den Altar, der zuvor mit Bach-

weiden — Pia“? — bekränzt worden
,

einmal urawandelte (baa

ranan r» pepa nr)
,
wobei man den 25. Vers des 118. Psalms

(n: H7'2}m 4% n*n) sagte; am siebenten Tage aber, dem BV
“a^r biB '"'a'w ,

wie er in Mischna IV, 3 genannt wird
,
geschah

die Umwandlung siebenmal, und zwar trug man dabei immer (nach

der Geruara und den Erklärern z. St.) den Palmzweig und die

Bachweide in Händen. Auf diese nepn, wie das nomen actionis

heisst, bezieht sich das ,\y>- des Canon Masudicus in

Sachaus Noten zu seiner Uebersetzung des Birünl (p. 431 zu p. 270,

L. 39). In der Parallelstelle des jerus. Talmud (Sukka IV, 3)

heisst es, die siebenmalige Umwandlung habe zur Erinnerung an

die siebenmalige .Umwandlung von Jericho Statt gefunden. (Dozy,

De Israeliten te Mekka p. 347 ,
sieht in dem siebenmaligen Um-

gang in Mekka ebenfalls eine Erinnerungsfeior des Umzugs um
Jericho.) In der Gemara zur Mischna IV, 5 des bab. Talmud (45 a)

wird, wie gewöhnlich, der Gebrauch den Altar mit Bachweiden zu

bekränzen, auf einen Bibelvers zurückgeführt, auf die Stelle an “ fiON
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C'nasa (Ps. 118, 27). O'nay erklärt Rasehi zur Talmudstelle mit
,Bäume* (Gesträuch, Zweige) und Tcn mit .umringen*; das Wort
3n wird weiter nicht erklärt.

Es kann nun nicht zweifelhaft sein
,

dass das jrt in diesem

Verse sich auf das Umkreisen des Altars beziehe. Im Midrasch

(Wajikra R. sect. 30 zu Lev. 23, 40) wird mit dem rät

najrn das oben erwähnte “nETtä rät maioär in Verbindung ge-

bracht. Die Stelle n3T?3n nnp ny O-nays an noät bedeutet nun
wahrscheinlich : Knüpft den Reigen mit Laubgewinden (oder mit

Zweigen, oder mit Verschlingungen) bis hin an die Ecken des Altars.

Der ganze Psalm wird — mit den vorhergehenden fünf Psalmen —
noch jetzt in der Synugoge an hohen Festtagen recitirt (cf. Bux-

torf s. v. bbn, col 613 fg.), und zwar werden die Verse 25—28
wiederholt. Ohne Zweifel war dieser Psalm ein Festgesang, der

bei dem Besuche des Tempels an den Festtagen gesungen wurde
und das an not» ist eine frohe Aufforderung, ein Zuruf des Chors

der Wallfahrenden. Die Festlichkeit hatte überhaupt einen be-

sonders freudigen und frohen, einen dithyrambischen Charakter, wie

das auch aus andren Schildrungen der Mischnu (V, 1. 4. Dachs

p. 414 fg.) ersichtlich ist und wie das Laubhüttonfest — das an
xnt’ tzo^i,v — von Plutarch mit, dem Dionysosfeste identifizirt

wird. DT2r kann auch die um den Altar geschlungne Kette der

ringsum sich Bewegenden bezeichnen; es können neileicht auch

Stricke gemeint sein
;
so erwähnt auch Bötticher (Kl. Schriften ed.

Sillig, II, 281) nach Livius einen bei l’rocessionen vorkommenden
Chortanz, wobei die Tanzenden ein Seil in Händen hatten. In ähn-

lichem Sinne übersetzt auch Syminaehus (den Dachs p. 326 nebst

der Uebersetzung der LXX und Luther’s anführt) die Stelle: JEVv-

drioare tv naveyvgu nvxdauara. Für die Sache selbst führt

Dachs mehrere Stellen aus griechischen und römischen Autoren an,

in welchen sowohl von dem Bekränzen als auch von dem Umkreisen

der Altäre die Rede ist.

Auch Barhebräus in seinen Scholien (cd. Lagarde p. 223) er-

klärt das
,
v iacojo ,

womit die I’eschito das vcn

DTaya an übersetzt mit den Worten: .Durch die Versammlung
der Männer und Frauen, welche älinlich den aneinander gereihten

Perlen einer Perlenschnur einander die Hände reichend Reihen bilden

vom äusseren Thore des Tempels bis zu den Ecken des Altars* —
JtsXjUL w.'gbo~ .jV r*^

r
CD? Jjlijo J*13

opDA lloxx? Jx.iL ,30 jjj-y JrJr> ^—

/

Noch heute herrscht der Gebrauch, dass man — zur Erinnrung

an jene Umwandlung des Altars — am siebenten Tage des Laub-

hiittenfestcs in der Synagoge einen Umzug hält, wobei denn, wie

in früherer Zeit, die Weide, t»:y®Ti
,
eine besonders hervorragende
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Rolle spielt, wie auch in der Liturgie dieses Tages das Wort,

termn (= tc W'Dirt) den beständig wiederkehrenden Refrain der

einzelnen Gebetstellen bildet. Dieser Tag heisst desshalb tc?tom
N3n, in der (oben angeführten) Misehna naia bffi Bi'.

Auch im Midrasch (z. B Wajikra R. sect. 30 zu Lev. 23, 40) ist

na~r das gewöhnliche Wort — syr. Jfco-A — während allerdings

der siebente Tag (ibid. sect. 37 zu Lev. 27, 2) tcrfflin ni' heisst.

In der Gemara und in den späteren Schriften ist scrom gebräuch-

licher; so führt Dachs (p. 332) eine Stelle des Maharil (R. Jakob
Levi) an, in welcher es heisst: Man nennt die Feststräusse rn:?Oi“,

weil man sie bewegt, während man die genannten Gebete

spricht Buxtorf (De abbreviationibus , s. v. in, p. 79) fuhrt

einzelne dieser Gebete so wie mehrere Talmudstellen an, in denen

«rrfflin , Plur. rnjrein ,
vorkommt.

Dieser siebente Tag des Laubhüttenfestes wird auch von Al-

btrüni (ed. Sachau p. |*w, Z. 7 fg. Uebersetzung p. 270. 431) er-

wähnt, in der Stelle:
r
~Ai . . . jlkjt

£ «•

v5 J*-*—
* f^-***^

v*A3» LsLmC

r^' i oAa:
Statt Lsl _*=. heisst es p. Z. 2 und ebenso bei Abül-

fidä (Hist. <mteisl. p. 162), entsprechend dem oben erwähnten HW.
Die Beziehung des Laubhüttenfestes auf die Wolken

,
welche die

Israeliten beschatteten, die sich auch bei Abülfidä findet, — UUX
heisst es Sur. 2, 54 — entspricht der hagadischen

Deutung der Worte bsOB' '33 rs 'rBOin rnBD3 '3 Lev. 23, 43

dahin, dass darunter die Wolken Gottes (tod '“T, im jerus. Tar-

gum z. St. tnp' nbass) zu verstehen seien, welche die Israe-

liten schützend umgaben (Pesikta d. R. Kahna, f. 186b, 188 b,

Sukka 11b). Unter dem ist der in der Synagoge befind-

liche Schrein gemeint, der zur Aufbewahrung der Gesetzesrolle dient,

gewöhnlich p'itt oder umptl p“iM, im Talmud ri3'n genannt. Das

JU-J sjjjj J,
bezieht sich also

auf den Gebrauch in der Synagoge an diesem Tage einen Umzug

zu halten. Auch in einer von Dachs (p. 331) aus dem Sniag

(d. h. a"no oder bns nilta nco) angeführten Stelle heisst es, dass
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man den ynN oder sonst einen Gegenstand urawandle — jmati

“inx ir IN irnsn Di’ bsa rppnb. Der it-in im gewöhnlichen

Sinne des Wortes, die geschlossene Nische für die Thorarollen ent-

spricht aber mehr dem der Moschee — wie er denn auch

in der Richtung der Kibla ist, d. h. gen Jerusalem, in Europa also

im Osten der Synagoge — als dem In der That bewegt

sich der Umzug nicht um den ynt», den man gar nicht umwandeln

kann, sondern um die inmitten der Synagoge befindliche, zum Thora-

vorlesen bestimmte, Erhöhung, die in den jüdischen Scliriften rrr>2

oder blj”, bei den Juden Deutschlands Almemor genannt wird.

Dass dieses Almemor nichts Andres ist als das arabische * : + ! t

bemerkt schon Wagenseil (Sota 1134) und zwar mit Bezug auf

eine Stelle Raschi’s (Sukka 51 b) in welcher das talmudische rrc'a

mit dem in Frankreich gebräuchlichen Worte tna'C’DbN erklärt

wird. Unter dem yns des Smag so wie unter dem ^ bei

Albtrüni muss also nothwendig eben diese — fWO oder Almemor

genannte — Erhöhung gemeint sein, wozu denn auch das

passt (cf. p. IVf, Z. 3). In einer andren Stelle bei Dachs

(p. 333) heisst es, dass man den bnsia und im Schulchan Aruch

(Orach Chajim § 660) dass man die na'2 — immer mit Bezug auf

diese Umwandlung — umwandie.

Dozy (1. c. p. 125. 127) führt als Analogie zum siebenmaligen Um-
zug in Mekka zwei Stellen aus Isr. Jos. Benjamin’s Reisebeschreibung

an. In der einen Stelle (Benjamin II, 8 Jahre in Asien und Africa,

2. A.
, p. 69) ist von einem localen Gebrauch

,
in der zweiten

(p. 274) vom Umzuge am Tage der Gesetzesfreude (m*n rr.aaj)

die Rede. Dieser Umzug wird nun auch im Abendlande gehalten,

und zwar ebenfalls um den Almemor (.Altar* bei Benjamin ist

unrichtig), er hat aber bei Weitem die Bedeutung nicht, wie der

am «21 Nrroin, wie er denn auch zuerst in den Glossen zu Orach

Chajim (§ 669) erwähnt wird. Dieser Umzug wird mit den Thora-

rollen gehalten, als Freudenbezeugung für die Vollendung des Thora-

cyclus
,

dessen letzter Abschnitt an diesem Tage vorgelesen wird.

Auch werden mehr Personen als sonst zur Thora aufgerufen

d. h. zum Vorlesen derselben — welche alsdann die gewöhnliche

Benediction sprechen, die mit den Worten sehliesst, Gelobt sei Gott

der uns die Thora gegeben. Dieser Festtag wird auch von Abül-

fidä (1. c.) erwähnt
:

^ ^

^

,
wozu Fleischer (p. 236) bemerkt: seil, a Iudaeis arabice

<

locjuentibus, nam hebraico dicitur mir ptvio
;

bei Albirünl heisst
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derselbe ebenfalls (p. |*vv, Z. 16). Wie übrigens aus

Zuuz’ .Ritus des synagolen Gottesdienstes“ (p. 87) zu ersehen,

stammt der Name min rna© aus verhilltnissmäLssig später Zeit.

35) ln einem früheren Aufsatze dieser Zeitschrift (XXIII, 627,

N.) habe ich gelegentlich des Flusses Sambntjon mehrere Wörter

angeführt, in denen vor dem B oder P ein M eingeschaltet wird,

wie nba©, v 1 : veb,
J ,

- o>y>\ Kaunas, S)r, Tvunavov.

Lagarde (Psalterium juxta Hehr. Hieron. p. 158) führt ebenfalls

die Wörter äJua^ und an, zur Unterstützung seiner Ansicht,

es sei na©H DV antiquissimo tempore dies deae quae vitae finem

imposuit. Diese Göttin hiess nämlich Sambata
;

sie wurde mit dem
ihr ähnlichen Saturn verschmolzen, und von ihr, nicht von dem
Zeitworte ras, hat der Sabbath seinen Namen. Wenn aber diese

Göttin je existirt hätte
,

so müssten sich doch wohl Spuren ihres

Daseins vorfinden, was aber keineswegs der Fall zu sein scheint,

und so ist die Herleitung des Hauptwortes na© vom Zeitworte

na© — namentlich nach der Darstellung bei Ewald (Lehrbuch d.

hehr. Spr. 8. A. p. 401, § 155, p. 545, § 212) — weitaus ein-

facher und einleuchtender als die von dieser Dea ignota. Ueber-

haupt aber sieht man nicht ein, warum denn durchaus der Sabbath

mit dem Saturn in Zusammenhang stehen soll. Es war ja doch

sehr natürlich — wie das auch Ewald (Alterthümer
, p. 115) und

Winer (II, 347) bemerken — dass man für ein ackerbautreibendes

Volk den letzten Tag der Woche zur Ruhe bestimmte; dazu brauchte

man weder Saturn noch sonst einen Gott. Wenn die Sabbathfeier

Bezug auf eine heidnische Gottheit hatte, so war es in oppositioneller

Weise, wie denn z. B. Munk — der ähnlich wie Ewald na© mit

Cessator wiedergibt — die Vermuthung aasspricht, dass das Ver-

bot des Feueranziindens mit einer heidnischen Ceremonie in Zu-

sammenhang stehe
,
deren Nachahmung Moses verhüten wollte (Pa-

lestine, p. 182). Der Gedanke, dass der Sabbath, Dies Satumi, auf

den Saturn Bezug habe stammt von den römischen Schriftstellern

her, die sich darin gefielen, die Sabbathfeier, von der sie ja über-

haupt eine falsche Vorstellung hatten, mit dem trägen und traurigen

Saturn in Verbindung zu bringen
,

wie das in besonders ge-

hässiger Weise von Rutilius Numatianus geschieht (Itinerarium, 1. I,

vs. 389 fg.). Ebenso wurde behauptet, dass die Christen den Sonnen-’

gott verehrten
,

weil sie nämlich den Dies Solis feierten und auch

beim Gebet sich gen Osten hin wandten (Tertullian Apolog. cap. 16).

Auch die Benennung des Saturn als '«na©
,
'na© , die Lagarde

zur Unterstützung seiner Ansicht anführt, hat mit dem Sabbath

durchaus Nichts zu thun. In dem erwähnten Aufsatze (p. 628, N.)

habe ich die Vermuthung ausgesprochen
,

dass 'na© oder •'«na©

nicht vom Hauptworte na© sondern vom Zeitworte na© abzuleiten
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sei, und dass dieser Planet also der Ruhende, Pausirende genannt

werde — eine Ansicht, die ich später im Conunentar zu Maimonides*

Mischne Thora (H. Jessode ha-Thora, III, 1) wiederfand: t:.
bon -inr nsi novao ntns «im mno inyirno 'sb p »up:
nr;an . Der Form nach entspricht so 'ras der Benennung des

Morgensterns mit *Npia, 'p*o, der Blitzende, Glänzende (Geiger,

Lehr- und Lesebuch zur Sprache der Mischna, I, 48, Chwolsohn.

Ssabier, II, 237), der Sache nach der Benennung des Saturn mit

nach der Erklärung Abülwalid’s (Kitüb al-Usül s. v. bm,
p. 192, Z. 11) und des R. Tanchum .Teruschalmi (Roediger de

origine et indole arab. interpr. p. 9) sowie der indischen Benennung
mit (,'nni

,
(^anaii; - Kara (Ewald Alterthümer, p. 114, N. Weber,

Akademische Vorlesungen, 2. A. p. 267, Alblrüni p. 111*. Peters-

burger WB. VII, 58).

36) Baidäwt (II, Z. v) bemerkt zu dem Worte

Sur. 62: BjJUaJU a*ä ^UJl gUX=>-N *_*__=« Uitj. Auch

Gesenius vergleicht (Thes. p. 1059b) rt^3£7 mit v « + vi-9

während im Nachtrag zu Abülwalid’s Kitäb al-Usül (p. 799, Z. 13)

das out INI“ (1 Kön. 21, 9. 12. Jer. 36, 9) ebenfalls — ent-

sprechend dem talmudischen y'Tun ruis
,
Vereinigung der Adern

— in diesem Sinne erklärt und csit mit « übersetzt wird, was

namentlich zu Joel 1, 14 passt, an welcher Stelle mjtr als Pa-

rallele zu a:2t vorkommt. Man sollte nun denken
,

dass diese ein-

fache Erklärung des Wortes jede andre überflüssig machen

müsse, dennoch aber findet sich eine solche bei Mas'üdi (UI, 429):

iy.s »«•pol.
,

wie auch bei Laue s. v.

or it was thus named, because God collected thereon the materials

of which Adam was created. Bei fabari (Annales I, llr ) wird sogar

ein Hadit. angeführt, wonach Moliaimnad auf die Frage ,»*j ^

jU+.-yJl geantwortet: .! \~f~i «-»-> y
, (oder Aehuliches). Bei Albirünt (ed. Sachau (p. f“.A

,
Z. *( fg.) wird

als Grund der Subbathfeier bei den Juden angegeben _*j aJJI
^.,1

plÄll Juu .-oi Jvj. wie es in der Thora heisse

(also nicht
,
man vrgl. die folgende Anmerkung)

und darauf folgt: iou.vjl ^jjui .,1 tUJLc Jj.
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j, Jl jjütil ^Jl3- £Uü _*P . In Gesen.

Tbes. heisst es nun (s. v. rao, p. 1360 b, Note) mit Bezug auf

Gen. 2, 3, Exod. 20, 11. 31, 17: Hoc aemulantur Muhnmmadaui,

diem Veneris in, -v.it appellari autumantes, quia Deus eo die

ereationem coeli et terrae compleverit Vid. Golius ad

Alferg. p. 15, Mas‘üdi ex translatione Sprengeri, yol. I, p. 45. Es

ist aber vielleicht noch ein andrer Grund darin zu finden, dass

der Name schon vor Mohammad als Bezeichnung des Ver-

sammlungstages existirte und dass man durch die zweite Erklärung

dem Worte einen andren Ursprung und ein andres Gepräge geben

wollte, um den jetzigen x.^-vJt ^ von dem früheren zu unter-

scheiden.

x wird übrigens auch im Sinne von „Woche" gebraucht,

was im Muht( al-Muhit (s. v. *-*=-, P- IVt) als pars pro toto

erklärt wird: wjü ^ rtjJii L*jj5

JJüi .
Etwas Aehnliches ist es, wenn, wie Pott be-

merkt, (Ztsehr. f. d. Kunde des Morgenlandes, III, 48) das Wort
Nedele im Böhmischen den Sonntag, dagegen im Lithauischen als

Nedele, Lett. Nedela — gleichsam als ob alle Tage Sonntag wäre
— die Woche bezeichnet. „Dieser Widerspruch“ — sagt Pott —
„wie schon von Xylander, Alban. Sprache S. 303 andeutet, löst

sich dadurch, dass der Name für den Sonntag als Anfang und
Repräsentanten der Woche füglich für diese selbst gesetzt werden

konnte „ „so und so viel Sonntage“ “ besagt nichts mehr und nichts

weniger als „„so und so viel Wochen“ *, etwa wie in „„16 Sommer
zählt’ ich kaum“ “ der Ausdruck für den untrennbaren Theil des

lahres dieses selbst in seiner Ganzheit vertritt“. Eine gewisse

Analogie hierzu bietet das hebräische onn, das eigentlich den Neu-

mond, den ersten Tag des Monats, dann aber auch den ganzen

Monat bezeichnet. Auch hat man schon mehrfach die Benennung

des Jahres von der einer einzelnen Jahreszeit abgeleitet (Grimm,

Geschichte der deutschen Sprache, p. 53, Benfey-Stern
,

Monats-

namen, p. 227, Lexer Mhd. WB. s. v. Jar), von welcher Zusammen-
stellung übrigens M. Heyne (in Grimm’s Wörterbuch s. v. Jahr,

IV, 2 p. 2230) sagt, dass sie wegen mangelnder genauer Ent-

sprechung der Vocale nicht als unbestritten gelten könne.

37) Im Korän (Sur. 7, 52. 10, 3. 25, 60. 32, 3. 57, 4)

heisst es
: ^ ^

xDl

^JLt. Bei Tabart (Annales I,
,

cf. Trad. Zotenberg 1,22)
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wird als Hadtt ein Gespräch zwischen Mohammad und den Juden

mitgetheilt. Auf die Frage der Letzteren
,

was Gott nach dem

sechsten Schöpfungstage gethan habe, habe Jener geantwortet:

^JLc
(
*3, worauf die Juden sagten, es müsse heissen

^ ; darüber sei Mohammad in Zorn gerathen, und so sei ihm

die (oben angeführte) Stelle Sur. 50, 37 (Sur. 30, 37 in der Note

zu Tabart ist wohl ein Druckfehler) offenbart worden. Erwälinens-

werth ist es übrigens, dass Maiinonides (Guide des Egares, I,

cap. 67
, p. 297 fg.

,
Text f. 85 b fg.) das ra®,

'i Gen. 2, 2 sowie

nn Exod. 20, 11 nicht mit .ruhen“ sondern mit .aufhören“
)

erklärt unter Vergleichung mit tnao'i Hiob 32, 1 und
1 Sam. 25 ,

9. Gleichzeitig führt Maimonides eine Midraschstelle

an (Ber. R. sect. 10, Ende), in welcher obiges rs:'i in transitivem

Sinne gedeutet wird : Gott Hess das Werk seiner Hände — die

Welt — ruhen inbiyb n:'i rn: ersb *
(
n:

.
(Entsprechend dem

gewöhnlichen Uebergang von .Ruhe“ bedeutet rn: auch Beruhigung.

Zufriedenheit, Annehmlichkeit). Maimonides gebraucht hier den

Ausdruck tljuNI « Gsi t ^ . Iiöi t

,

wie auch bei Abülwaltd

(p. 701) unter den Erklärimgen der verschiednen Formen vou

ra*5 vorkommt. Saadias übersetzt nun ebenfalls n:". und

(Exod. 20, 11. 31, 17) in transitivem Sinne mit

dagegen das mit Bezug auf Menschen gebrauchte Bom, mr, rna®r

(Ex. 23, 12. 31, 17. Deut. 5, 14 und sonst) mit ^ . — v und

.
Auf diese Auffassungen des Wortes n:’T bezieht sich

vielleicht auch das, was R. Tanchum Jerusehalmi in der von Gold-

ziher (Studien über Tanchum Jerüsehnlmi p. 7) erwähnten Stelle

sagt. Zu dem n:'l Jos. 21, 42 (ed. Haarbrücker p. 34) bemerkt

derselbe, es sei — im Gegensätze zu dem n5'l Exod. 10, 14 —
in transitivem Sinne (^JsjüL«) zu nehmen, dann heisst es ferner:

reynb in isbiyb nn jü aJK 'j-aon ora nr-n & j>Jjo

.

iJi Lj«
j
UlJj jjsl .

Auch in der 21. Abhandlung der lauteren Brüder (ed. Dieterici

p. *ir) heisst, es
:

jjyüJ
,
das Kalonymos

b. Kalonymos (c"n 'bya n“!3N ed. Berlin f. 31 b) mit dem bibhschen

'y-acn C”2 n:-: wiedergibt. Um so merkwürdiger aber ist es,

dass in einer später des Näheren zu besprechenden jüdisch-arabischen

Uebersetzung des Dekalogs die Bibelstelle mit der Koräustelle

wiedergegeben wird.
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38) Dass Mas'üdi das Wort für ein arabisches Wort

erklärt
,
kann nicht auffallend sein

, da sogar hebräische Personen-

namen aus dein Arabischen hergeleitet werden. So wird von

»Sahrastäni (ed. Cureton, p. nt“) der Name Oy+i von abgeleitet,

weil Moses gesagt habe JJl? Ul
,
ebenso bei llaidäwi (I, p. *)(*',

Z. (T zu Sur. 2, 59, cf. Abültidä Hist, anteisl. p. 158, Z. 4 fg.

und Gawaliki ed. Sachau p. lov). Den Namen ^1 führt Mas'üdi auf

*jjl zurück (I, 52, ebenso Tabari trad. Zotenberg I, 77, Annales I, aa,

Z. 8). Bei Tabari wird ferner (Annales, I, Poa) der Name

von der seines Bruders von c*2x. hergeleitet. Das

nanpa S'ian (Gen. 25, 22) wird in der Hagada (Ber.

R. s. 63) wie gewöhnlich des Näheren detaillirt; bei Tabari wird

das
J.

darauf bezogen, dass .Jakob zuerst

aus dem Mutterleib hervorgehen wollte, dass er aber auf die

Drohung Esau’s, dass er sich Dem auf jede mögliche Weise wider-

setzen würde , demselben den Vorrang überliess, ebenso bei Ihn

el-Atir I, a1. Bei Jäküt (s. v. p, J| ,
II, AH) wird c-ytiu ausser

von _*jit, davon hergeleitet, dass Isaak gesagt habe udiu o wdrei

.

Der Name wird bei Tabari p. pol und Ihn el-Atir p. 1.

damit erklärt, dass er, auf der Flucht vor Esau, bei Nacht reiste —
JwJJlj . Der Name wird (Annales I, fff

,

Z. 5)

auf zwei koptische Wörter zurückgeführt : i-o
J, »,A>.

[% ; IN

y-A tuJl. .
In Zotenbergs Ausg. (I, 299)

f

sowie bei Gawüliki p. iPo sind es zwei hebräische Wörter.

Wie bei dem Namen .Jakob so berührt sich auch sonst zuweilen

die arabische Erklärung mit der biblischen Etymologie oder mit.

der hagadischen Deutung. So wird bei Tabnri (Trad. Zotenberg

I, 51, cf. p. 388) der Name ‘Og ben-‘Onk mit in Zu-

sammenhang gebracht , was au die hagadische Deutung des 'Tb'

p:yn (Num. 13, 22) und des S'p:? ':a (Deut. 1, 25) erinnert,

dass sie mit dem Halse die Sonne berührten — p:i7 rt'ns

:;;sn rs oder jrKipa rran“ o'p'tTn ttvs (Sota 34 b
,

Ba-

midbar R. sect. IG). (Die Erzählung von Moses Kampf mit ‘Og

bei ‘l’abari 1. c., Anna). I , o.. .
Ihn el-Atir I

, lpA .
Kazwtni I

, fo.

findet sich ebenso Berachoth 54 b und Targum Jerus. zu Num.
21, 35).

Bd XL. 19

Digitized by Google



286 O'rünbaum, Anmerk, zu „Ueber Sehern hammephoratch eie.“

39) Derartige Nachbildungen griechischer Ausdrücke sind ferner

:

Agnominatio für Paronomasie, Consensus für Harmonie oder für

Sympathie, Inaequalitas für Anomalie, Individua oder Corpora indi-

vidua für Atome, Inversio bei Cicero für Ironie, bei Quiutilian für

Allegorie, Notatio, Veriloquium und Originatio für Etymologie, Trans-

latio für Metapher, auch für Metathesis (cf. Foreellini s. vv. ,
wo-

selbst die einzelnen Belegstellen angeführt werden), Bemerkeus-

werth ist auch das von Augustin statt MovoXoyict eingeführte

Soliloquium .fortasse duro nomine sed ad rem demonstrandum satis

idoneo* (Soliloquia II
, 7 ,

Foreellini s. v.) ,
welches aber in der

That ein Soliloquium auch insofern ist, als es später nur bei Ein-

zelnen vorkommt, wie z. B. in Isidor’s von Sevilla .Synonyma sive

soliloquia“
,
während Monolog das in allen Sprachen gebräuchliche

Wort ist. Uebrigens sind die oben angeführten Nachbildungen,

wie sie bei Cicero, Quintilian u. A. Vorkommen, ebenfalls mehr ver-

einzelnte puristische Versuche die wie es scheint keine weitere Ver-

breitung fanden, während die sonst gebräuchlichen griechischen Aus-

drücke in der römischen Literatur fortlebten und sich erhielten.

Aehnlich sind auch die deutschen Nachbildungen wissenschaftlicher

Ausdrücke, die eine Zeit lang Mode waren, wiederum verschwunden.

Man hat es, glücklicherweise, nicht nöthig bei irgend einer wissen-

schaftlichen Arbeit sich auf die entsprechenden deutscheu Wörter

zu besinnen
,
wie denn auch J. Grimm gleich in der Ueberschrift

der Abhandlung .Ueber das Pedantische in der deutschen Sprache*

ein Fremdwort gebraucht (das übrigens auch schwer durch einen

deutschen Ausdruck wiederzugeben gewesen wäre)
,

während er

allerdings an andren Stellen .Auslauf“ statt .Excurs* sagt (J. H.

Voss .Ausschweifung“). Während nun in deutschen Schriften der-

artige Nachbildungen nur vereinzelt Vorkommen
,

zeigen die Hol-

länder eine grosse Vorliebe für derartige Ueber- oder auch Er-

setzungen, indem sie die fremden Wörter durch heimische ersetzen.

In Holland gibt es nicht nur Hochschulen sondern auch Hochlehrer

(Hoogleerars) und so haben auch die einzelnen Wissenschaften

holländische Namen. Statt Chemie, Mathematik, Metaphysik, Optik,

Philosophie, Grammatik sagt man: Scheikunst oder Scheikunde

(Scheidekunst), Wiskunst (Mathesis), Bovennatuurkunde, Gesiglkumle,

Wijsbegeerde, Spraakkunst, In der Spraakkunst gebraucht man
statt Consonant, Artikel, Subject., Interjection, Neutrum, Praeposition,

Positiv, Comparativ, Superlativ die Ausdrücke: Modeklinker (Mit-

klinger), Lidwoord(Gliedwort), Onderwerp, Tusschenwerpsel (Zwischen-

wurf), onzijdig Naamwoord, Voorzetsel, stellende, vergrooteude. over-

tretfeude Trap. Allen diesen Ausdrücken sieht mau es deutlich an,

dass sie buchstäbliche Uebersetzungeu der lateinischen Benennungen

sind. An das oben erwähnte Individuum für Atom erinuort. Ondeel

(ürnuo^). Während mau nun in andren Sprachen jedenfalls abgeleitete

und zusammengesetzt«) Wörter durch das Fremdwort ausdrückt., da

eine Uebersetzung desselben zu schwerfällig wäre, sagt man im
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Holländischen für experimentiren proefondervinden, für experimental

proefondervindblijk, ebenso Wereldwijse für Philosoph (wie man im

vorigen Jahrhundert in Deutschland Weltweiser, Weltweisheit sagte),

Wereldstreek für Zone und Klima, Wereldbeschouwing für Contem-

plation
,
Geheelal für Universum

,
Weltall (Geheei bedeutet .ganz“).

Es ist, als wollten sich die Holländer dafür revanchiren, dass sie

bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher Werke sich von jeher

einer fremden Sprache bedienen
,

früher der lateinischen
,

jetzt, der

deutschen oder französischen Sprache.

40) Rink und Scating-rink sind auch in America, dem Worte
wie der Sache nach, erst seit ohngefilhr 15 Jahren in Gebrauch,

wie denn auch beide Wörter weder bei Webster noch bei Hartlett

angeführt werden. Rink ist überhaupt kein englisches, sondern ein

schottisches Wort., das — nach Jamieson — dem englischen „Course*

entspricht.

41) In beiden Stellen des Midrasch kommt, zuin Theil mit

Bezug auf das D’llltl Cant. 1, 10, das Wort Tin unter verschiednen

Formen vor. Mussofia (s. v. T“in) sagt, das Wort bedeute, ähnlich

dem biblischen 2'lTin „in Ordnung aneinander reihen*, wie auch

der Ausdruck ,n~,n “P® (gereimter oder rhythmisch geordneter Ge-

sang) davon herstumme. Sachs, welcher (Die religiöse Poesie u. s. w.

p. 175, N.) ebenfalls dieses pmn des Midrasch anführt, bemerkt

hierzu, es sei die früheste Quelle für TT'n, Strophe. Auch Kimchi

im Wurzelwörterbuche führt s. v. nn das Wort nm = Reim an.

Bei Abülwalid (p. 247, Z. 19 fg.) heisst es unter nrt mit Bezug

auf das biblische DVPin: omiin

b® nrnna JJl/sSI cjJl» UsjI
cj
*5 : U ^Jlc l^UaiiN

^
Dm. (Das angefühlte

am b® mnintt findet sich Mischna B. Mezia II, 1, fol. 21a, nicht

23 b wie es bei Buxtorf s. v. rin col. 825 heisst). Maimonides

sagt — in einer von Munk
,
Guide des egares I, 420 angeführten

Stelle — mn entspreche dem arabischen « - ,
das wäre also

Reim, gereimte Prosa. Das Wort mn scheint übrigens zugleich

eine Nachbildung von „ N i zu sein, das bei Abülwalid zweimal vor-

kommt, und dessen Doppelsinn in der neunten Makarne HariiTs in

witziger Weise benutzt wird. Uebrigens führt auch Buxtorf a a O.

TVtn an, das er mit Rhythmus, Reimen übersetzt. Andre Stellen

über nn und dessen Derivate werden in Steinschneiders Jewish

Literature (p. 335) angeführt.

Den Gegensatz zu nn bildet in derselben Midraschstelle das

(auch von Buxtorf 1. c. angeführte) Wort mp ;
letzteres bezeichnet

das Eindringen in die Tiefe der Thora oder Halacha, die Ergründung

des Sinnes. Nach der Erklärung des Commentars “rinn msr»
19

*
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bedeutet mp bohren, also wie Einer, der wie mit dem Bohrer

(mp») in eine Sache eindriugt. Zu dem biblischen mp liemerkt

Gesenius (Thes. s. v. p. 1192b): Eadem radix chald. syr. et arabice

etiam terebrandi vim habet, unde conjicias, illam vim profectum

esse ab illa ignis accendendi ratione, quae lignuni terebrando liebat.

Das Wort mp in der Midraschstelle ist um so passender
,

als die

Ergründung des verborgnen Sinnes einer Stelle in der That dem
_jVi = extudit ignem ex igniario nicht ferne steht und als ja hier
c
überhaupt die Vergleichung der Thora mit Feuer vorkommt. Auch

Ilailrt gebraucht mehrmals das Wort _JOi in metaphorischem Sinne.
G

42) Die hagadische Auslegung des B. Ruth bietet noch andre

Beispiele der Gemüthlichkeit, welche — in Zusammenhang mit dem
volkstümlichen Charakter — überhaupt einen Grundzug der Hagada
bildet. Dahin gehört es denn auch

,
wenn die biblischen Personen

ihrer erhabnen Feme entrückt, wie Personen der lebendigen Gegen-

wart dargestellt und somit den Zuhörern der hagadischen Vortrage

näher gebracht werden; sie erhalten so etwas Trauliches und Ver-

trautes. Im Midrasch zum B. Ruth wird nun die Stelle .Siehe!

Deine Schwägerin ist zu ihrem Volke und zu ihren Göttern zurück-

gekehrt“, so wie das folgende (1, 15 fg.) dahin gedeutet, dass Ruth

dem heidnischen Glauben entsagen und den der Israeliten anuehmen
wollte, und dass Noemi ihr die mit dieser Entsagung noch sonst

verbundnen Entsagungen vorstellte. Nun aber gelten im Talmud
Theater und Circus als etwas entschieden Heidnisches, mithin Anti-

jiidisehes, wie denn beispielsweise (Ber. R. s. 67 zu Gen. 27, 36)

Bet- und Lehrhäuser, Circus und Theater als diametrale Gegensätze

erwähnt werden. Der Besuch des Circus und des Theaters wird

als Götzendienst betrachtet (z. B. Aboda Zara 18 b) und es ist für

die Aehnlichkoit der beiderseitigen Anschauung höchst charak-

teristisch, dass der erste Vers des ersten Capitels der Psalmen im

Talmud (Aboda Zara 1. e., .lalkut z. St., cf. Sachs Beiträge l, 123,

II, 121) ganz in derselben Weise wie bei Tertulliau (De spectuculis,

cap. 3 ,
ed. Oehler p. 22) auf den Besuch des Circus und des

Theaters bezogen wird. Es ist also natürlich, dass Noemi, um den

Gegensatz zwischen Judenthum und Heidenthum recht anschaulich

darzulegen, Theater und Circus erwähnt. So sagt sie denn zu

Ruth: Meine Tochter, die Töchter Israels gehen in kein Theater

und in keinen Circus der Heiden — beo©’ m:a b© pn -ra

nnb© mttcpip Tiabi rntntstfn 'nab "jb'b — ,
worauf Ruth er-

wiedert: “pN '»bn t©n btt, d. h. also: Nun, so will ich auch

nicht hingehen. Ferner: Meine Tochter, die Töchter Israels pflegen

in keinem Hause zu wohnen , an dem keine nnTO ist, Ruth ant-

wortet hierauf : pbtt O’bn Tato und gibt dann schliesslich ihren

festen Vorsatz in den Worten kund: 'rtbx "pnbNi "ZT -pir.

Ebenso ist es sehr gemüthlich, wenn das .Lege deine Gewänder an*

Ruth 3, 3 im Midrasch z. 8t. auf die Sabbathk leider bezogen
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wird (xnao 'US). In ganz ähnlicher Weise heisst es in einigen

der von Stalder (Landessprachen der Schweiz, p. 273 fg.) mit-

getheilten mundartlichen Uebersetzungen der Parabel vom verlornen

Sohne zu Vs. 22: Bringet my beschti Suntig-Chutte (p. 280) oder

(p. 282): Bringet istanty myna nüw Suntigrock — mi hübschist

Firtigtschoppe (Feiertagsjoppe, p. 292). Demselben gemüthlichen

Anachronismus begegnet man auch bei den holllindischen Bildern,

auf denen biblische Personen im Schlafrock und mit andren mo-

dernen Attributen dargestellt sind.

Aber auch die Gottheit selbst tritt in ein vertraulich-gemttth-

liches Verhältnis zu den Menschen. So wird z. B, erzählt (Sabbat

h

89 a): Als Moses zur Höhe (zum Himmel) emporstieg, fand er Gott

damit beschäftigt
,

die Buchstaben der Thora mit Kronen zu ver-

sehen (cTro , anderswo p:vT, pir, die Verzierung einzelner Buch-

staben nach llaschi's Erklärung). Da sagte Gott zu ihm
:

„Ist es

in deinem Lande nicht Sitte, dass man Jemanden grösst, Moses?“ —
-pTn mb» p« ns" — ,

worauf Moses (sich entschuldigend) ant-

wortete: „Grösst je ein Sclave seinen Herrn?“ „Nun“ — sagte Gott

— „du hättest mir aber doch ein Wort der Aufmunterung sagen

können“. Auch das “p’n in der oben erwähnten Stelle kommt un-

gemein häufig vor, so namentlich in den gemüthlichen Gesprächen

die Gott mit Abraham, Moses, David und vielen andren Personen

hält. So nennt auch Gott die Thora „meine Tochter“, Israel „meine

Kinder“ und in einer Stelle (Berachoth 17b) heisst es: Jeden Tag

geht ein Bath Kol aus mit dom Rufe: Die ganze Welt wird um
meines Sohnes Chanina (b. Dosa) willen erhalten und mein Sohn

Chanina begnügt sich mit einem Masse pm*in (Johannisbrotbaum-

schoten) von einem Freitag bis zum andren. Eine sehr merkwürdige

Stelle dieser Art ist die Berachoth 7 a angeführte Boraitha , wo-

selbst R. Ismael b. Elischa (der Hohepriester war) erzählt: Einmal

ging ich hinein (in das Allerheiligste am Versöhnungstag) um das

Räucherwerk darzubringen, und da sah ich rp bttTPSN , den Gott

Zebaoth
,
sitzend auf hohem und erhabnem Thron. Und er sprach

zu mir : Mein Sohn Ismael
,

segne mich ! Und ich sprach : Möge

es dein Wille sein, dass dein Erbarmen deinen Zorn überwinde —
jcrr tn *p’:m n»am» “':cbs yixi TP . . . und dass du deinen

Söhnen gegenüber die Eigenschaft des Erbarmens vorwalten lässest.

In der unmittelbar vorhergehenden Stelle heisst es, dass Gott bete

und zwar ist sein Gebet : Möge es mein Wille sein, dass mein Er-

barmen meinen Zorn überwinde. Auch in einigen (wie es scheint

aus später Zeit stammenden) liturgischen Stücken kommt derselbe

Ausdruck vor: -orD r» "pttm ifflam» •piti TP. Dieser tal-

mudische Passus hat nun eine grosse Aehnlichkeit mit dem was

Krehl (Berichte über die Verhandlungen der kgl. sächs. Gesellschaft

der Wissenschaften, 1870, Bd. XXII, p. 49. 51) aus dem Coramentar

des Bulaker Bohäri anführt, dass Gott, nachdem er die Schöpfung

vollendet, in sein Buch eingeschrieben ^
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oder — wie es in der zweiten Stelle heisst — £*+> .
L?* • ^ J

Aber auch zu einer andren von Krehl (ibid. p. 78. 79) angeführten

Stelle, in welcher es heisst, dass der über das Gehören gesetzte

Engel der Empfangniss rücksichtlich des Embryo in seiner primi-

tivsten Gestalt bei Gott anfragt, was mit Bezug auf das Geschlecht,

den Lebensunterhalt, die ewige Seligkeit mit demselben geschehen

solle — auch hierzu findet sich eine Parallele im Talmud (Nidda

1Gb), iu welcher dieselbe Frage von dem Engel der EmpfUngniss,

welcher nb'b heisst (mit Bezug auf Hiob 3, 3), an Gott gerichtet

wird: rrbr Nnr na H HEü, und zwar ist die Frage: ob daraus

ein starker oder schwacher, ein weiser oder ein thörichter, ein

armer oder ein reicher Mensch werden solle, nur ob fromm oder

gottlos (ran pmx) wird nicht gefragt, nach dem Spruche: Alles

ist dem Himmel anheim gegeben (steht in Gottes Hand) nur die

Gottesfurcht nicht — D'HO rsiv: yin D'taiD 'ms ban. Letztere

Talmudstelle findet sich übrigens auch in dem von Wagenseil (Sota

p. 71 fg.) mitgetheilten “tbm ri'S 1

' (cf. Steinschneider, Catal. libr.

hebr. in bibl. Bodl. No. 3576).

43) Wie Halacha und llagada einander berühren und doch

wiederum divorgiren — davon gibt eine Stelle Uascbi’s (Sabbath

30 b) ein sehr deutliches Bild. Es wird dort nilmlich erzählt, man
habe dem K. Tanchum (wie aus dem Zusammeidiang erhellt, als

derselbe im Bogrift' war, einen homiletischen Vortrag zu halten) die

Frage vorgelegt
,

oh es erlaubt sei
,
am Sabbath ein Licht aus-

zulöschen, wenn es für einen Kranken geschieht. Die Frage wurde
von Jemand aus dem Volke vorgelegt, wie das schon die aramUische

Fassung zeigt: np3®3 no'83 ’Eptt min n:’xi3 riaab m.
Hierauf wird ein hagadischer Vortrag desselben It. Tanchum mit-

getheilt, der mit einer Apostrophe an den König Salomon beginnt

(-pmbao )N “jnnan 1« rp:bo n:N) und der — wie Kaschi bemerkt
— mit der vorgelegten Frage einigermassou in Zusammenhang stand.

Am Schlüsse desselben sagte der Vortragende: Was nun aber die

vorgelegte Frage betrifft, so wird (in dftm Verse pi2c: BTtb« n:

BIN l’rov. 20, 27) die Seele des Menschen ein Licht Gottes ge-

nannt ; man darf also ein irdisches Licht auslöschcn
,
wenn es in

der Absicht geschieht um das göttliche Licht zu erhalten (sBia

nzipn b® i"i3 >:£« an nca b® ns nsan — dem am nan ent-

spricht aaQi xce't alpet
, jvma> im N. T.) Hierzu bemerkt

Haschi
:

„Dass man, um Jemand aus einer Lebensgefahr zu erretten,

die Sabbathgesetze brechen darf, hat seine (halachische) Begründung
in dem Aussprache C”3 pfC’® «bl ans 'm, dass aber der Vor-

tragende einen andren Vers in diesem Sinne deutete, geschah, uin

diese Lehre liagadisch, d. h. in nnmuthender und anziehender Weise

darzulegen (sbn PN PDCTin nuwa “am la-yunb) ,
denn unter

den Zuhörern waren auch Frauen und ungelehrte Leute (y“.Nn 'BT),

und die Vortragenden waren desshalb bestrebt, deren Aufmerksam-
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keit (Herzen — Sinn) zu fesseln und anzuziehen — B'S’IJt vm
enab rx “iO'-b C':ann‘. — Die halachische Hegel, welche Raschi

erwähnt, findet sich unter verschiedner Anwendung au mehreren

Talmudstellen (Synhedriu 74a, Joma 85b und sonst noch), in

denen die Worte ena 'm Lev. 18, 5 dahin gedeutet werden, dass

die Gebote dein Menschen gegeben worden seien , damit er durch

sie lebe
,

dass sie aber keine Geltung haben
,
wenn die Ausübung

derselben seinen Tod herbeifuhren würde, was denn der Talmud in

gewohnter prägnanter und antithetischer Kürze mit den Worten
ausdrückt: ena rffi’o «bt nna tp.

44) Der Pentateuch gebraucht (Num. 30, 3— 15) io» im
Sinne von „sich durch ein Gelübde binden* und “sen (ibid. vs. 9.

13. 14. 16) für „vom Gelübde entbinden, das Gelobte auflüsen*.

(~rn übersetzt Onkelos und die Peschito mit baa ,
der jerus. Tal-

mud hat neben baa auch NTä). Der Talmud gebraucht dem ent-

sprechend 0"*n: mert wie auch D'*n3 irort — als Gegensatz zu

tost — für „liösung der Gelübde*; in der Liturgie kommen tot«

und n:
,

in der hebrilischen wie in der aramilischen Form , eben-

falls als synonyme Ausdrücke neben einander vor für „Gelübde,

Angelobung, Gelölmiss“. Es ist überhaupt eine diesem Sprachgebiete

eigentümliche Erscheinung, dass obschon die alten Wörter eine

neue Redeutung erhalten oder neue Wörter an deren Stelle troten,

dennoch die früheren Wörter in ihrer ursprünglichen Bedeutung
daneben fortbestehen, dass also das berühmte horazische

Ut silvae foliis pronos mutantur in annos,

Prima cadunt; ita verborum vetus interit aetas

hier kaum Anwendung findet. Diese Erscheinung findet ihre ein-

fache Erklärung in dem Umstande
,
dass das alte Buch

,
die Bibel,

nicht veraltet, sondern in ewiger Jugend fortlebt und der stets

lebendige Quell ist, uus dem fortwährend geschöpft wird. So nur,

weil nämlich die Bedeutung der biblischen Wörter dom Sprach-

bewusstsein stets gegenwärtig ist und weil keine Grenzlinie zwischen

dem alten und dem neuen Wortsinne existirt, so nur ist es erklär-

lich, dass z. B. das biblische n,-nON ~,TK (Ps. 146, 7), womit das

Lösen der Gefangnen gemeint ist
,

hagadisch im Sinne des tal-

mudischen “pnn, ION gedeutet werden kann (Wajikra R. s. 22

zu T/ev. 17, 8; Jalkut zu Ps. 146, § 888; Levy, Neuhebr. WB.
s. v. “ich

,
i, 132). Ganz neue talmudische Ausdtücke, welche im

Sprachgebrauche die biblischen Bezeichnungen verdrängt haben, sind

z. B. n:mn ©sn statt des biblischen nyvin DV (Lev. 23, 24, Num.
29, 1) si-irs statt rn yy •>-£ und oin für riay yy ryy (Lev.

23, 40). Statt der biblischen Bezeichnung der Festtage als C’ITTO

nennt der Talmud die drei ursprünglichen Wallfahrtsfeste ab©
S’bn, im Singular bai (nach Lev. 23, 14), die Festtage überhaupt

heissen 3'2ia D'K’, im Singular ata Dt', welcher Ausdruck nur

einmal, mit Bezug auf das Purimfest, in der Bibel vorkommt (Esther

9, 19). Merkwürdig ist, dass tr-E in der Mischna Bezeichnung
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der Ilalbfeiertage ist, d. h. der Tage zwischen den (oder ursprüng-

lich dem) ersten und den letzten Festtagen (Joh. 7, 14 r fjs ioprrjs

fitaoiffr/s ,
cf. Pococke Not. misc. p. 82), wovon der Tractat um

jtip seinen Namen hat; in der Gemara und in den späteren Schriften

ist dafür nyc:n bir oder irr: bw ibin
,

also die Werktagswoche

des Festes, gebräuchlich. Bei den einzelnen näheren Bestimmungen

kommt nun aber doch wieder der biblische Ausdruck zur An-

wendung. So werden die Einzelheiten mit Bezug auf das Schofar-

blasen am
,

also am (neuen) Neujahrstage von dem
biblischen nynn Dt und nriir ynst hergeleitet (Bosch haschana

29 b, 82 b, 33 b, 34 a) die mit Bezug auf das irrx von dem
Ausdruck m Lev. 23 , 40 (cf. Bapnport Erech Millin

,
Buxtorf

und Levy s. v.
;
eine der Deutungen von —in erwähnt auch

Makrtzi bei De Sacy, Chrestom. arabe I, 316, woselbst auch Ihn

Ezra’s Erklärung angeführt wird). Ebenso wird (Sukka 32 b) der Aus-

druck rnar yr rj:r Lev. 23, 40 angeführt, um davon herzuleiten,

dass darunter nur das ein gemeint sein könne. Namentlich in

der Liturgie kommen die Festtage sowohl unter ihrer biblischen

als unter ihrer talmudischen Benennung neben einander vor, und
dasselbe ist auch bei vielen andren Ausdrücken der Full. Im
jüdischen Spraehgebrauehe ist nun ana dt das gewöhnliche Wort
für Festtag aber ebenso gewöhnlich ist die Benennung der Zwischen-

oder halben Feiertage mit iTv:n bin
,

in welchem Ausdrucke also

das biblische Wort sich erhalten hat. Ebenso kehrt das biblische

an in dem Worte ;n i-ON wieder, wie der Tag nach einem Feste

genannt wird. Im Talmud (Sukka 45 b) kommt nur der Ausdruck

nc'8 vor (cf. Buxtorf und Levy s. v. ~ot<), von welchem
Raschi z. St. zwei Erklärungen gibt ; nach c\er zweiten ist damit

der Tag nach dem Feste gemeint und in diesem Sinne wird auch

der Ausdruck :n ton in den späteren Schriften gebraucht, z. B.

im Orach Chajim (in der Glosse zu S 429, 2) in den Minhagim
des R. Jakob Levi (bmn*:) gleich auf der ersten Seite und sonst

oft. Das Wort ist ein so bekanntes, dass es auch in jedem
hebräischen Kalender (mb) vorkommt. Den Tag nach dem Feste

umgibt noch ein heiterer Schimmer ,
er ist ein Nachhall der fest-

lichen Tage, ein freundlicher Abglanz derselben, wie er denn auch

in der Liturgie und sonst noch nicht als ein gewöhnlicher Wochen-
tag behandelt wird. Dieses :n TCN scheint also eine witzige An-
wendung des biblischen Ausdrucks (l’s. 118, 26) zu sein, gleichsam:

Bindet das Fest an, dass es nicht so rasch entfliehe oder der Tag
wird ein »Angebinde des Festes“ genannt aber unter Beibehaltung

des biblischen Ausdrucks wie auch das Zeitwort nett im biblischen

Sinne gebraucht wird.

So macht sich denn überhaupt auf diesem Gebiete ein sehr

wesentlicher Unterschied bemerkbar zwischen der späteren Periode

des Hebräischen und der andrer Sprachen. Denn im Talmud ist

es keine neue Religion, welche auftritt, es ist nur die Fortbildung
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und Weiteventwicklung der alten religiösen Anschauung, der Thora,

ln den andren Sprachen sind mit den ganz neuen Begriffen auch

neue Wörter eingewandert oder die alten heimischen Wörter ver-

lieren ihre ursprüngliche Bedeutung um einer fremden Platz zu

machen. So ist z. B. ein grosser Unterschied zwischen dem
römischen Coelurn und dem Coeli der Vulgata oder dem empha-
tischen ,o Ciel!

1
* der Franzosen. Letzteres ist dem Worte nach dos

lateinische Coelurn
, aber dem Begriffe nach ist es durchaus ver-

schieden — in der That: Toto coelo differuut. Bei diesem Ciel

und Coeli denkt man unwillkürlich an das „Nil praeter nubes et

coeli numen adorant“ des Juvenal (14,97); denn das — dem „Ciel*

zu Grunde liegende — Coeli entspricht dem n**:o und Ovgctvoi

des späteren Sprachgebrauches im trno des B. Daniel (4, 23), in

)L o->\>n C'”3 r*~b“, ßaatXtict tiZv ovgavtZv. Die Plural-

form ovgctvoi kommt auch, abwechselnd mit oivavö

g

(letzteres

mehr in Verbindung mit yr, also im physikalischen Sinne) mehr-

fach in der neugriechischen Bibelübersetzung vor. Ueberhaupt aber

macht sich der Einfluss des kirchlich-religiösen Elements auf die

Sprache vielleicht nirgends so bemerkbar wie im Neugriechischen

(dies auch viele hellenistische Wörter aufgenommen hat), was zum
Theil daher kommen mag, dass die alte Literatur eine sehr reiche

ist,, so dass man bei jeder neuen Bedeutung eines Wortes un-

willkürlich an dio frühere Bedeutung desselben denkt. Ein merk-

würdiges Beispiel vom Einflüsse des kirchlich-religiösen Elements

auf den Sprachgebrauch ist das vom Untergeben der Sonne ge-

brauchte neugriechische ßacuXtttu ( BaaiXevua). Den Anfang eines

Gedichtes bei Fauriel „0 iJXiog ißaoiXevt“ übersetzt Göthe (bei

Ellisen, Versuch einer Polyglotte der europäischen Poesie, I, 360)
sehr glücklich mit „Ausgeherrschet hat die Sonne“, es ist aber klar,

dass das ßaatXtvai mit dem altgriechischen Worte in ebenso losem

Zusammenhänge steht, wie das neugriechische Ilios in demselben

Satze mit dem alten Helios. In der That sagt auch Kora'is (AraxTa,
II, 79), dieser Gebrauch des Wortes ßctOiXa'w sei davon herzuleiten,

dass in der Kirche beim Vespergebet ( Eanigivog) der 93. (92.) Psalm

gesungen wird, der mit den Worten beginnt: O hvgiog Ißcttri-

Xevoev tinginttav iveduoccro.

Das Wort 'Ectmgivog in der speziellen Bedeutung Vespergebet

(frz. vöpres, auch das deutsche „vespern“ ist kirchlichen Ursprungs)

erinnert an das späthebräisebe r-3-r , rtn:'3 (nber) für Vesper-

lind Abendgebet, sowie an _na*]l für sblo.

Aehnlich diesem n'3T werden auch sonst viele Wörter von

ursprünglich allgemeiner Bedeutung in spezifisch religiösem Sinne

gebraucht. Manche derselben haben erst in nachtalinudischer, mit-

unter sehr später Zeit diese synagognl-religiöse Bedeutung erhalten.

Ein Wort dieser Art,, das ursprünglich dem Nomaden- und Lager-

leben angehörte, jetzt aber nur synagogale Bedeutung hat, ist

ntton

.
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Das biblische D'Dfflri
,

inane surrexit ist. vom Beladen der

Kameele hergenommen (Ges. thes. s. v. EDO, p. 1406b). Im Tal-

mud bedeutet rrcoonD .inane*, wie aus Buxtorf s. v. EDO (col. 2393)
und aus Levy s. v. rTODOn (Neubebr. WB. I, 497) ersichtlich ist.

Abülwalid (s. v. DDO, p. 722, Z. 1) führt auch das Wort D'DO"'-

au, das in diesem Sinne in der Mischna Bikkuriui (III, 2, cf. Zedner,

Auswahl histor. Stücke, p. 3) vorkommt, als gleichbedeutend mit

“ipnb, äJo. Ein Wort sehr später Entstehung ist nun riDDOn zur

Bezeichnung einer Art von Friihgottesdienst ,
der am Sabbath (in

Nebensyuagogen oder privatim im Wohnhause) getrennt vou dem
in der Synagoge abgehalten wird. Diese ”"DOn beschränkt sich

auf den ersten und wichtigsten Theil der Sabbatliliturgie, das eigent-

liche Morgengebet (rvnrto) ; der Zweck dabei ist, dass man mit

dem .Anbeissen* (Imbiss, cf. Frisch WB. I, 79a, Grimm WII. I,

292 s. v. Aubeissen), nicht allzulang zu warten braucht (da man
vor dem Gebete Nichts gemessen darf). Nach dem Imbiss geht

man in die Synagoge, zum zweiten Theil des (allgemeinen) Gottes-

dienstes, dem Zusatzgebete (ci“TD). Diese Bedeutung des Wortes

rsUDOrt hat P. de Eagarde (Symmicta, T, 160) falsch aufgefasst.

Er übersetzt nämlich die Stelle, in welcher das Wort vorkommt,

dahin .dass er sich beeilte mit Schacharit Jom Kippur zur rechten

Zeit fertig zu werden“. Am Jom Kippui' (richtiger Jom ha-Kippurim),

also am Versöhuuugstage fängt der Gottesdienst mit dem ersten

Tagesgrauen an, vou einer n“DO” kann also keine Rede sein, auch

hätte diese keinen Zweck, da man ja doch fastet. In der betreffenden

Stelle ist vielmehr von einem Sabbath die Rede, der zugleich der

Rüsttag oder Vorabend des Pesachfestes war, dessen erster Tag
also auf einen Sonntag fiel. Am ltüsttage des Pesachfestes —
not Dir — darf man aber gesäuertes Brod nur in den ersten

Morgenstunden essen, später ist dessen Genuss talmudisch verboten

;

man isst aber auch kein ungesäuertes Brod und wartet damit bis

zum Abend
,

der gesetzlich vorgeschriebnen Zeit. Jener Rabbiner

beeilte sich also au diesem Sabbath, um mit der rrrDESn noch vor
dem Ablaufe der für den Genuss des yran gestatteten Frist fertig

zu werden.

45) Eigentlüimlich ist der Gebrauch des Wortes -.cd/ in der von

l’ayne Smith s. v. (I, 321) aus Bar Hebraeus augetiihrten Stelle:

vQ_iC» 6) .
Diesem yxV ganz analog ist

das ION im jerus. Targum (I und II) zu der Stelle O'm Dan' * Nb

3DT Deut. 24, 6 die zunächst im gewöhnlichen Sinne, dann aber

auch mit y>©-inD ybDi pjnn “ON "idj "irr «bi übersetzt, also

auf das Nestelknüpfen bezogen wird (cf. Sachs ,
Beiträge

, 1 ,
60.

Levy, Chald. WB. s. v. DON, I, 50). Damit wird zugleich das

folgende bain «C5 'D in Zusammenhang gebracht .weil , wer

dieses thut, das Leben zerstört, das sonst (aus dieser Verbindung)
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hervorgegangen wäre* — bans Nirt yinrc pc’ab vnyi Niac: Bi-«,

so im 2. jerus. Targum, im 1. .weil wer dieses Unit das zukünftige

Leben läugnet“. Das Wort ban ligavit, wird also ebenso wie ian
(Ges. thes. s. v.) im Sinne von fasciuavit genommen, wie älinlich

JOie, im Neuarabisehen speciell vom Nestolknüpfen gebraucht wird

(Cache s. v., Kazimirski s. v. jOüm, II, 314 a). Geiger (Urschrift,

p. 479) iiilirt als Analogie eine Midraschstelle, Bereschith R. s. 20
zu Gen. 3, 16, an, in welcher dassolbe bar.' ttb auf das eheliche

Beiwohnen bezogen wird. Der — manchen Pentateuchausgaben

beigedruckte — Commentar zum jerus. Targum vergleicht mit dieser

Deutung sehr passend das *n^ Hiob 31, 10, das auch Abülwalid

s. v. ini: mit Bezug auf das folgende ^'inN "pria' rrb?i als

t -sa. 1t K_jLä_5' erklärt (cf. Ges. thes. s. v. jni: ,
auch bei

Berggren wird Cocu mit wiedergegeben). Der Commentar

iNin HC' führt zur erwähnten Stelle des Bereschith Rabba einen

Spruch aus dem jerus. Talmud im : Diejenigen
,
welche den jungen

Ehemann fesseln — p:nn ynotn "j'bn — übertreten das Verbot

3311 DTH biarp Nb
,
die Stelle des jerus. Talmud wird aber nicht

näher angegeben. Ungenau ist Aug. Wünsche’s Uebersetzung
;
(Der

Midrasch Bereschit Rabba, p. 91); die (obenerwähnte) Deutung der

Aufeinanderfolge zweier Verse — pb'KO oder B'DIKO, d. h. nach

talmudischem Sprachgebrauch , die einander nahen oder die sich

einander begründenden — die der Commentar erwähnt, bezieht sich

auf Deut. 24, Vers 5 und 6. Auch der von Wünsche angeführte

Ibn Ezra — den allerdings auch der Commentar n:ina m:rn
anführt, es Lst die Erklärung Ihn Ezra’s zu Deut. 24, 6 gemeint
— sagt gerade das Gegentheil von dem in seinem Namen er-

wähnten, indem er diese Erklärung von barr Nb für grundfalsch

(p'li ban) erklärt. (Auch an einer andren Stelle — Einleitung

p. X — in welcher ein Sprach Ibn Ezra's angeführt wird, wäre

eine nähere Angabe der Stelle sehr erwünscht gewesen ,
da Ibn

Ezra im Allgemeinen kein Freund der hagadischen Auslegung

ist, ebon so wenig wie der gleichzeitig angeführte Joseph Salomo

del Medigo.)

Während nun die Ausdrücke Nestel- und Senkelknüpfen, nouer

I’aiguillette sich darauf beziehen, dass heimlich ein Knoten geknüpft

wird (Grimm, D. Mythologie, 4. A. II, 983; Scheible, das Kloster,

VI, 203 fg.
,
Kaempfer Amoenit. exot. p. 653 fg.) ist in den oben

angeführten Stellen die Person selbst Object der Handlung. Das-

selbe ist auch der Fall bei dem von Fleischer (Catul. 11. mss. in

bibl. Senat. Lips. p. 410 a) angeführten
\j

O_<o
(

_uj
;

(j^** J-
Diese Art magischer Hemmung wird auch im Sefer Chasidim

(8 391) so wie in dem oben angeführten Commentar zum jerus.
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Targum erwähnt. Im Nennrabisehen existiren nicht nur besondre

Ausdrücke für nouer, sondern auch für denouer 1‘aiguillette, wie aus

Berggren s. v. Aiguillette (p. 25) ersichtlich ist. Dass der (ilanbe

an diesen Zauber auch anderswo herrschte, ersieht man aus Tibull

I, 6, 5 (ed. Heyne I. 5, 41), wozu Brouckhuis andre ähnliche

Stellen (Ovid. amor. III, 7, 27. 75, Herodot IT, 181, Celsus de

medic. herbar. c. 7) so wie das später gebräuchliche „maleficiati*

anführt. Auch dass der Neuvermählte den Nodus herculeus auflöste

(Forcellini s. v. Nodus, Rossbach, Ueber die römische Ehe p. 278 fg.)

geschah wohl nicht
,
wie Rossbach meint

,
um damit den Neid und

bösen Blick im Allgemeinen zu entkräften , es war vielmehr ein

magisches Gegenmittel, und zwar ein prophylaktisches, gegen eine

derartige Ligatio (KardSenfios). Dass beim Zauberwesen die Nodi

eine grosse Rolle spielten, ersieht mau aus den von Brouckhuis zu

Tibull (I, 9, 5, al. T, 8, 5) und den von Voss zu Virgil (Ecl. 8, 77 fg.)

angeführten Stellen.

Dass der Glaube an diese Behexung eine so weite Verbreitung

gefunden, ist am Ende nicht auffallend, denn es liegt in der Natur

der Sache, dass man die unerklärliche Hemmung einer Lebens-

function auf einen Zauber zurückführt. Merkwürdig aber ist, dass

ein andrer von Fleischer erwähnter Brauch ebenfalls in jüdischen

Schriften vorkommt, auch in Praxi ausgeübt wird, wenn auch jetzt

nicht mehr so allgemein wie früher. In der Stelle bei Fleischer (1. c.

p. 481) wird nämlich die Vorschrift gegeben, man solle sich die Nägel

in der Weise schneiden, wie es der Prophet zu thun pflegte; man
fängt demnach bei der rechten Hand mit dem kleinen Finger an,

darauf folgt der Mittelfinger, danu der Damnen, Ohr- und Zeige-

finger. Bei der linken Hand beginnt man mit dem Daumen und
fährt mit Ueberspringung des nächsten Fingers so fort, bis —
nicht der Reihe nach — alle 10 Nägel ge- oder beschnitten sind.

Als vox memorialis dienen die Anfangsbuchstaben der Benennungen

der einzelnen Finger:
lJ
*_j!*;>. Eine durchaus ähnliche

Vorschrift findet sich in den Glossen zum Schulchan Aruch (Orach

Chajim, § 281) im Namen des Abudraham und des icittrt 'ED;
man solle nämlich beim Schneiden der Nägel am Freitag (dem
Sabbat.h zu Ehren — aber auch bei den Arabern , cf. Kazwini

I, Io) an der linken Hand mit dem Goldfinger, an der rechten

Hand mit dem Zeigefinger anfangen und dabei immer einen Finger

überspringen. Um die Reihenfolge dem Gedächtnisse einzuprägen,

werden auch hier — nicht die Initialen der Fingernamen
,

son-

dern — die Zahlen angeführt , welche die einzelnen Finger re-

präsentiren ,
für die Linke »:n:i

,
d. h. also 4 , 2 , 5, 3, 1 , für

die Rechte riiNTE oder 2, 4, 1, 3, 5. Bei diesem seltsamen Brauch

muss nothwendig eine Entlehnung Statt gefunden haben
,
denn es

lässt sich durchaus kein Grund dafür ausfindig machen, es müsste

denn allenfalls sein, dass die weitverbreitete Vorliebe für die uu-
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geraden Zahlen auch hier mit im Spiele wiire, da hei dieser Reihen-

folge die Finger — die ältesten Zahlzeichen die es gibt — gewisser-

massen durch das Ueberspringen die ungeraden Zahlen reprllsentiren.

46) An die Bedeutung des Wortes J^jt, ttm©, solvit, dissolvit

knüpft sich die von devertit, habitavit, vom Lösen und Aufbiuden

der Lastthiere und des Gepäckes hergeuonmien (Ges, thes. p. 1479,

Bernstein’s Glossar zu Kirsch's Chrestomathie s. v. Roediger

(in Thesaurus s. v. und im Glossar zu seiner syrischen Chresto-

mathie) vergleicht damit xaxaXvttv. Von der Bedeutung solvere

stammt ferner die Benennung des Frühstücks oder des Imbisses

mit »riTi. Levy (Chald. WB. II, 517) vermuthet, die Benennung
rühre vom rituellen Brauche her, wonach man die Mahlzeit da-

durch eiuleitete, dass man ein ganzes Brod anschnitt (das Anbrechen
— nicht Anschneiden — des Brodes heisst im Talmud 7X2, im

Syrischen, entsprechend dem griechischen ixXantv
,

j wie Matth.

14, 19; 15, 66; 26, 26 und öfter; das hebräische 7X3 ist das

gewöhnliche
,

das aram. das seltenere Wort
,

wie das auch

Buxtorf — s. v. NT3 col. 2528 — bemerkt) oder vom Brauch der

Orientalen
, sich vor der Mahlzeit den Gürtel zu lösen (in der an-

geführten Talmudstelle — Sabbath 9 b — wird dieser Brauch

übrigens nur von den Babylonien; erwähnt). Die von Bernstein

angeführte Erklärung Bar Bahlul's „solutiouem jejunii famisque

significat“ erklärt Levy für nicht einleuchtend, allein dieses ];«

%

l scheint schon desshalb richtig zu sein
,

weil es den

üblichen Ausdrücken für Frühstück, Imbiss analog ist;

j— aJ
anderwärts

im Arabischen , 1. ^ i l i , ^
f ^ • N •,

,
so wie s jteL!

(Berggren s. v. Dejeuner, p. 291
,
Dozy Supplement s. v.

^
;

II, 465 a), im Englischen to breakfast, spanisch desayunar, italienisch

asciolvere, von solvere jejunium (Diez, WB. s. v.), mundartlich —
bei Monti u. A. — sciolvere; nach Muratori — Ant. Itul. Bd. II,

Diss. 33, p. 1089 — gebrauchen die Rustici noch jetzt das latei-

nische Wort in; E tempo di solvere, audiamo a solvere, es wäre
aber auch möglich

,
dass dieses solvere nur die nachlässige Aus-

sprache von sciolvere ist.

Das chaldäische t*n© wird auch von Abülwalid (s. v. ms,
p. 749) angeführt, indem er zu dem -pm© Jer. 15, 11 bemerkt:

j—cp snam Bumnil jyüJ ajüL» (mit dem letzteren ist die

Stelle Dan. 5 , 12 gemeint)
,

wie übrigens auch in Gesen. Thes.

(p. 1 480 b) m© mit chald. Nt© verglichen wird. Ferner fuhrt

Abülwalid das p“iaiE3 r'nbnrt n« pn© ps der Mischna an

(Sahhath XX, 3 fol. 140a) so wie m©’:n >© (Mischna Berachot.h

III, 5, f. 22 b, cf. Ges. thes. 1481a, Buxtorf c. 2526).
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Es ist — was beiläufig zu bemerken gestattet sein möge —
sehr zu bedauern

,
dass sowohl Levy in seinen WBB. wie auch

Kohut in seinen — mitunter sehr langen — Zusätzen zum Aruch
das Kitib al-Usül durchaus unberücksichtigt lassen. Dasselbe ver-

dient aber schon wegen der Vergleichungen der hebräischen mit den

aramäischen und talmudischen Wörtern angeführt zu werden. Ein

Beispiel aus vielen ist das s. v. b'3 (p. 1 33) bemerkte : O’lb'rt p
0_iJs

C)
b) ^ cab-ja i®«

J:;
.ib'3 pa ms« "im® .ib'S p nro^Jl j

.ib'i pa 'b'n 'sn (i Lajl.) ®en b® ib*3 p mnbnJl. Statt a*:-o

ib'S pa msi; muss es heissen ib'3 pa rt'is': «72i® wie in der

von Gesenius (Thes. s. v. b-j, p. 283a) angefülirten Stelle; so ist

nämlich der Wortlaut der von Aruch (s. v. bi ,
No. 3) angeführten

Talmudstelle (Jebamoth 120 a, B. Mezia 27b);‘ hingegen entspricht

das ib’3 pa im letzten Satze der gewöhnlichen Ijesart (Nedaiim 39 b),

während Aruch ib'S ’:33 hat; dieses ist aber wohl ein Schreib-

oder Druckfehler, wie die Erklärung mit ibr'a p (nicht ':a) ver-

muthen lässt. Andrerseits ersieht man aus dieser Stelle Abülwalid's,

dass es in S. I’archon’s WB. s. v. b'J (ed. Stern f. 12 b) statt p
nn heissen muss nn p . Ferner führt Abülwalid viele Stellen

aus Talmud und Targum an, die oft andre Lesarten bieten als die

gewöhnlichen Ausgaben. Ein Beispiel aus vielen ist das s. v. rrn

(p. 222) bemerkte: j xJbUJt (Ex. 1, 19) rt:rt n'n '3

vast -naan br i':?:«: n®b® pn: an an« Li'jj nn JJt.bll

>:cn babao pbaa b® p'®«n -p« nn -rcn Lajl l^iLäj rrm m«i

r.impB nvn cnb i'N®. 9as von Abülwalid sehr oft gebrauchte

J tl.l kommt auch bei R. Tanchum Jeruschalmi vor (Goldziher.

Studien über Tanchum Jeruschalmi, p. 34), und kann als fernerer

Beweis dafür dienen, dass, wie Goldz-iher bemerkt, diesem Ausdruck

durchaus keine Pietätlosigkeit zu Grunde liegt. Die erste aus dem
Talmud — wie gewöhnlich ohne nähere Angabe — angeführte

Stelle findet sich Kidduschin 74 a; ohne Zweifel bedeutet n'n
eigentlich und zunächst Hebamme, in welcher Bedeutung das Wort

am Meisten vorkommt, wie denn auch Raschi (zu Exod. 1, 19), mit

Bezug auf das «nn des Oukelos, das Wort für gleichbedeutend

mit rnb'tt erklärt; demnach ist die von Buxtorf (s. v. 'n col. 745)

gegebne Erklärung der von Levy (Neuh. WB. I, 41b, Chald. WB.
I, 252 b), wonach Gebärerin die ursprüngliche Bedeutung wäre,

vorzuziehen. Die zweite Talmudstelle (Sabbath 31 a) wird auch von

Buxtorf und Levy s. v. bjbso (col. 1435 und Chald. WB. II, 144 a)

angeführt. Abülwalid bat aber die Lesart bsbao
‘ * ’ )'«

,
d. h. Warum

sind die Köpfe der Babylonier nicht rund
,
was ohne Zweifel die

richtige Lesart ist, die sich auch — wie aus Rabbiuowicz Dikduke
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Soferim z. St. ersichtlich ist — in der Oxforder Handschrift findet

und bei Raschi z. St. ebenfalls erwilhnt wird. Als Grund für diese

Anomalie der babylonischen Köpfe wird nun angegeben , dass sie

keine klugen (geschickten) Hebammen haben. Ein andres Beispiel

verschieduer Lesart bietet das oben erwähnte tpcn.

47) Mit Bezug auf diese Bedeutung des Wortes bOE sagt Levy

(Chald. WB. II, 277): .Dieser Tropus scheint dadurch entstanden,

dass man beim Eingraben oder Behauen des Steines oder Metalles

an das Wegwerfen der unbrauchbaren Kruste oder des Unnützen

überhaupt dachte“. Das ist aber schwerlich richtig; die Bedeutung
des Wortes bioc als „gesetzlich ungültig“ ist vielmehr vom Zeitwort

ioe (bXE, Ges. thes. s. v.) in der Bedeutung Schneiden,

Absehueiden in der allgemeinen Bedeutung herzuleiten. Im Targum
und im Talmud wird bcB im übertragnen Sinne gebraucht und
zwar zumeist — wie aus den bei Levy 1. c. und bei Sachs, Bei-

träge II
,
80 angeführten Stellen ersichtlich ist — mit Bezug auf

Opferthiere und Münzen. Das Opfer muss Ci" iE sein,

boE bezeichnet also den Fehler, das Gebrechen im eigentlichsten

Sinne dieser deutschen Wörter und wie man im Spüthebräischon

ynon für „Fehler“ sagt. Auch der Werth einer Münze wird zu-

nächst durch Beschneiden oder durch ein Deficit am Gewichte ver-

ringert. Dieselbe Vorstellung liegt dem Spruche TOTC3 boiErt ba
boiE — oder biOE boiEn ba (auch bei Buxtorf s. v. bos) zu

Grunde; ersterer — auch als Sprichwort gebrauchter — Spruch

soll l>esagen
,

dass es gewöhnlich der eigne Fehler
,
das eigne Ge-

brechen ist, was man an Andren tadelt oder bemängelt, boE ist

so ganz analog dem talmudischen Z5E ;
in der vou Buxtorf s. v.

C3E (col. 1694) angeführten Vergleichung nb mbl rr'bamb
rTOiB na naoa© ba „Wie eine Perle von unschätzbarem Werthe,

wer sie lobt
,

verringert ihren Preis“ ist sjd ,
frangere

,
rumpere,

der Gegensatz zu na©. Aelmlich sind die Ausdrücke Verletzen,

Hecheln, die Ehre abschneiden, carpere, rodore, arab. „Jö,

das aramäische NJtnp bas»
,
das englische Backbiter, welches ähnlich

wie olc zugleich ausdrückt, dass es im Rücken der verlästerten

Person geschieht.

Hierher gehört wohl auch das biblische bin für Entweihen,

welches ähnlich wie violare, schwächen (eine Jungfrau) den Gegen-

satz zur Integrität
,
zum C''.n , on ,

ab© ausdrückt. Diese Grund-

bedeutung des Wortes ergibt sich namentlich aus der Stelle 'a

nbbnm H’by de" -pnn Exod. 20, 22. Die Altarsteine sollen

—- wie es an einer andren Stelle (Deut. 27, 6, Jos. 8, 31) heisst

— rvreb© B‘:a« sein , d. h. wie Ihn Ezra zu Exod. 20 ,
22 be-

merkt, Steine so wie sie erschaffen wurden — rntnas 'irr© laa.

Der Stein im Naturzustände
, so wie er aus Gottes Schöpferhand

Ä
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hervorgegangen, ist etwas Heiliges; das Behauen durch Menschen-

hand entweiht und entheiligt ihn. In diesem Sinne erklärt auch

Philo (Frgm. ed. Mangey, II, 677) die Pentateuchstelle und so

vergleicht auch Meier (Z. D. M. G. XVII, 631) mit nob» 0':2N

den iuformem lapidem
,
den die Araber verehrten. Das Wort bbn

bezeichnet also zugleich das Verletzen und Brechen im eigentlichen

wie im übertragnen Sinn das Entheiligen
,

wie denn ilhnlich dem
Worte ,heilig“ der Begriff »ganz, vollständig, unversehrt“ (heil) zu

Grunde liegt.

Aehnlich wie boc wird auch ~“|J im Talmud in der Bedeutung

detraxit gebraucht
,

so in dem sns q-oian bn ,
d. h. der Hinzu-

fügende verringert (cf. Levy Neuh. WB. s. v. yi3, I, 362 b
,

ganz

ähnlich Jul; Jj bei Freytag Ar. Prov. II, 390, No. 250),

durch irgend eine Zuthat verliert oft eine Sache an Werth und Gehalt.

Das ist denn namentlich auch der Fall wenn man zum Weine
Wasser hinzugiesst, welches Plus doch eigentlich ein Minus ist. So
wird denn auch die Schwächung des Weines durch „schueideu®

ausgedrückt, wie in der Stelle S'723 bin" “K33 (Jes. 1, 22),

zu welchem Ausdruck Gesenius (Thes. p. 772) mehrere Analogien

anführt, wie u. a. « .’•> < (frauz. couper le viu). In der Note zu

Abftlwalld s. v. brrn (p. 366 , N. 93) heisst es
:

jJus

_ .^>0 j-liJu gfciaiu; im Nachtrag (p. 794, Z. 30) wird zur

Stelle des Jesaias bemerkt: I ^iolji

«nbirm . bnr ist im Talmud

und in den späteren Schriften der gewöhnliche Ausdruck für die

gesetzliche Beschneidung (in der Bibel bv:), birw ist der Beschnittne

und somit bedeutet »beschnittner Wein“ dasselbe wie der scherz-

weise gebrauchte Ausdruck »getaufter Wein“.

48) Sehr malerisch und drastisch ist auch die Bezeichnung

des Undankbaren mit rt3iü "hes, quasi subactus et suppressus a

bono, wie Buxtorf (s. v. hes, col. 1070) den Ausdruck richtig

erklärt, also Einer für den die empfangne Wohlthat etwas Nieder-

drückendes, Deprimirendes hat. Wenig einleuchtend ist Levy’s Er-

klärung (Neuhebr. WB. II, 378) vom arabischen
,
abgewendet,

sich vom Guten wegwendend, was keineswegs den Undankbaren
kennzeichnet. Jedenfalls liegt das hehr. ~L~ , r|EE näher als das
arabische Wort, auch würde alsdann das Part,, pass, nicht, passen.

49) Andre Ausdrücke dieser Art sind „Buckel* für Hucken
und „Schlafittchen“ (Schlagfittich) in der Redensart »Eiueu am
Schlafittchen packen*. Volksthümlieh sind wohl auch t i_V:o

,
ü - -

^ ^

l o'. bei Frey t;ig 1. c. II, 663, No. 265; sehr hübsche Benennungen

der Glieder finden sich auch in den verschiednen Gaunersprachen, wie
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sie von Ascoli (Studj critici, Fase. III, 1861) nach Biondelli,

Francisque Michel u. A. angeführt werden, so z. B. Knowledge-box

für Kopf, Ivories und Soeurs blanches für Zähne (p. 114. 136),

Sky-light für das Augenpaar (p. 142). Letzteres englische Wort
bedeutet aber keineswegs „Lumifere du ciel“ wie es Francisque

Michel (Etudes de philologie comparee sur l’argot, p. 472) oder

„Lume del cielo“ wie es Ascoli übersetzt; Sky-light heisst in Eng-

land und America das an dem — horizontalen — Dache angebrachte

Fenster, welches zur Erhellung der Stiegen und Gänge dient, so wie

auch das Fenster am Plafond (ceiling) eines Zimmers; da dieses

Fenster also am obersten Theil eines Hauses (oder Zimmers) ist,

so ist die Benennung der Augen mit Sky-light eine sehr passende

und witzige.

50) Das von Luzzatto ohne nähere Belege angeführte “OK
und n“mt<p tesj no’J kommt in mehreren gelegentlich von Jakob

Saphir in seinem teo p« (I, 60) erwähnten Talmudstellen vor.

Chullin 93 a heisst es Hca und wird von Raschi dahin erklärt,

dass der so Angeredete ein grosser Schriftgelehrter, ein zweiter

Moses, genannt werde. An andren Stellen (Beza 38 b, Sukka 39 a,

Sabbath 101b) heisst es mnsp new und wird von Raschi

als ein Schwur beim Namen des Moses erklärt, also: „Bei Moses,

du sprichst wahr!“ Letztere, auch von Luzzatto gegebne Erklärung,

ist ganz analog dem von L. — gleich zu Anfang des Capitels —
angeführten Schwur : Bei der Thora

,
den Propheten und den Ke-

thubira — ^zrroi 'tt'3: srr'-nN (Erubin 17 a). Es ist übrigens

sehr charakteristisch, dass die 16 von Luzzatto angeführten Inter-

jectionen — mit Ausnahme von BTibttn — der Sprache oder der

Form nach dem aramäischen Idiom angehören.

Es ist nun immer eine und dieselbe Person, R. Safra, welcher

dieses rvcjij gebraucht. Auch das . . . as ':a ns ncpN (Ich

will meine Kinder verlieren, wenn . . .) des R. Tarfon war eine

stereotype Betheuerungsformel desselben, die in mehreren, von

Buxtorf (col. 2088 fg.) und Levy (Chald. WB. II, 376) angeführten

Stellen aber auch im jerus. Talmud (Megilla I, 12, .Joma I, 2)

so wie in der Thosifta (Chagiga, ed. Zuckermandel f. 238 a) vor-

kommt (cf. Frankel, Hodegetica in Mischnam p. 102). Mit Bezug

auf diese dem R. Tarfon eigenthümliche Betheurungsformel heisst

es (B. Mezia 85 a), dass Jemand sich nach R. Tarfon’s Nachkommen-
schaft mit den Worten erkundigte : Lebt noch ein Sohn von jenem

Frommen, der seine Kinder verlor? (nna p'TX lmNb p "ib •ü 1

v:a rtt nrpn) oder das Leben seiner Kinder verkürzte. Es ist

wohl anzunehmen, dass man den Verlust der Kinder mit dieser

ominösen Redensart in Zusammenhang brachte, wie es denn in der

That im Sefer Chasidim (§ 416) heisst, man solle die von R. Tarfon

gebrauchte Betheurungsformel nicht im Munde führen. Die Furcht,

dass eine solche, wenn auch conjunctive, Verwünschung in Erfüllung

gehen könne, liegt sehr vielen umschreibenden Ausdrücken zu Grunde,

Bd XL. 20
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wie denn im Talmud sogar einzelne Bibelstellen dahin gedeutet

werden, dass der Sprechende die dritte Person der ersten substituirt

habe (D^intta mbbp nbiro ’no). Dass das ausgesprochene Wort
(Fatum) zur Thatsache werden könne und das böse Wort also zu

vermeiden sei
,

wird mit einem ganz biblisch klingenden Spruche

ausgedrückt: Mit den Lippen ist ein Bund geschlossen — rrna
DTBffib nm-o ;

als Beleg hierfür wird das CD'bN naitOZi mnntssi
Gen. 22, 5 angeführt, das in der That zur Wahrheit ward, da Beide

zurückkehrten (Moed Katon 18 a).

Jedenfalls ist diese Schwurformel des R. Tarfon ein Beweis

für seinen leidenschaftlichen Eifer; zu einer Stelle, in welcher die-

selbe eine Art Wortspiel bildet (nncnpH robn rao ras r« ncpx)
bemerkt Raschi (Sabbath 17a): Er grämte sich darüber, dass die

Thora so sehr in Vergessenheit gerathe und verfluchte sich selbst.

Sehr drastisch jedenfalls ist auch ein andrer Spruch R. Tarfon's;

als einmal eine Rechtssache zu seinen Ungunsten entschieden wurde,

sagte er: .Dein Esel ist hin, Tarfon!“ (pcna "pv:n nsbn) d. h.

ich werde meinen Esel verkaufen müssen um den Schaden zu er-

setzen (Mischna Bechoroth IV, 4, f. 28 b). Für die Lebhaftigkeit

seines Temperaments spricht auch die witzige Anwendung einzelner

Bibelstellen. So wird (Ber. R. sect. 91) mit Bezug auf das Nb
ras TV (Gen. 42, 38) erzählt, dass R. Tarfon, wenn Jemand

eine Ansicht aussprach, die ihm gefiel, zu sagen pflegte mci nrcs
(nach Exod. 25, 33), um das Passende und Zutreffende derselben

auszudrücken, dass er aber, um seine Missbilligung einer Aeusserung

kund zu geben, die Worte gebrauchte: spray ras tv ttb.

Die mannigfachen Inteijectionen
,

die häufige Anwendung des

Sprichwortes, so wie die frappante Deutung und Anwendung einzelner

Bibelstellen — Alles das gehört auch mit zu dem volkstümlichen,

lebhaften und mündlichen Charakter der Hagada
,

die auch hierin

an die Propheten erinnert
,

mit welchen man sie auch sonst schon

verglichen.

Auch im Koriin sind es die mannigfachen Ausrufungen und

Schwurfonnein, wie j». S| ^ > — ^.r riL zu Anfang der

52. oder |j| zu Anfang der 53. Sure und noch viele

andre, die von der 36. Sure an ohngefähr 40 Mal Vorkommen,
welche der Diction — und zwar Diction im eigentlichsten Sinne —
etwas Energisches, Leidenschaftliches und eben desshalb auch Ein-

dringliches und Ergreifendes verleihen. Zu dem rhapsodischen und
zugleich drastisch-dramatischen Charakter desselben gehören auch

die vielen eingestrentcn Fragen (wie z. B. das u« in der

101. Sure: wo L«. L* xc,Jü!

iüi ^Liil), welche ausserdem noch in ohngefähr 12 Stellen Vor-

kommen. Der Korän, obschou vom Lesen so benannt, ist ein Buch,
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bei welchem man nicht sowohl das Geschriebne liest als vielmehr

das Gesprochne vernimmt, das ebenfalls viele volksthümliche Ele-

mente enthält, während es andrerseits dramatisch ist — eine Eigen-

tümlichkeit, die durch das häufige Hervortreten der Persönlichkeit

des Sprechenden noch ganz besonders verstärkt wird. Man hört
gleichsam die flammenden Worte des Redners, man sieht gleichsam

die lebhafte Geste und die zum Schwur erhobne Hand und so be-

greift man es auch, dass diese Feuerworte auch die Zuhörer ent-

flammten und begeisterten.

Wie mir Einer der Herren Redacteure bezeugen kann
,
war

ein grosser Theil des vorstehenden Aufsatzes schon im October 1880
geschrieben. Ich unterbrach damals die Arbeit, um ein — seitdem

im Druck erschienenes — Buch zu vollenden. Sonst hätte ich an

einigen Stellen auf den Aufsatz des Herrn Dr. Nager (Z. D. M. G.

XXXV, 162 fg.) verwiesen.

Mit Bezug aber auf die am Schlüsse dieses Aufsatzes erwähnten

70 Gottesnamen, so wie auf die Notiz des Hrn. Dr. Schiller-Szinessy

(ibid. p. 532) erlaube ich mir folgendes zu bemerken.

Dass in Tobia b. Elieser's Commentar zu den Megilloth die

70 Gottesnamen aufgezählt werden, bemerkt auch Steinschneider in

seinem Katalog der HSS. d. k. Hof- und Staatsbibliothek zu München

(p. 35, No. 77). Ich habe nun die Handschrift eingesehen und
gefunden, dass — einzelne kleine Varianten abgerechnet — diese

70 Namen mit denen im 0'“n£3n b?3 übereinstimmen, aber jeden-

falls ist es eine etwas seltsame Nomenclatur. Die 99 Namen Gottes

bei den Arabern sind — wie das Redhouse (The Journal of the

royal as. Society of Gr. Britain and Ireland, XII, 35 fg.) nachweist

— ziemlich willkürlich zusammengestellt, da im Koran weit mehr
Vorkommen, aber jedenfalls sind es wirkliche Epitheta, wenn auch
— wie es scheint — nicht alle sich im Koran finden. In diesem

Verzeichniss der 70 Namen aber herrscht eine weit grössere Willkür.

So ist z. B. “inno'2 nur der Stelle Jes. 45, 15 entnommen, während

das in demselben Verse, ebenfalls mit 13 beginnend, vorkommende
r'iBiW ein viel passenderes Epitheton gewesen wäre; np: und ip'E

beruhen auf Exod. 34, 7, wo sie aber in Verbindung mit andren

Wörtern Vorkommen. Bpi: und lai: beruhen wahrscheinlich auf

einer Midraschstelle (Ber. R. seet. 55 zu Gen. 22 , 1) ,
wo Gott

113131 Dpi: genannt wird
;

in derselben Stelle, so wie Sabbath 63 a

und in Midrasch Koheleth 8, 4 wird das hier vorkommende )iaba
auf Gott bezogen und kommt so auch hier als Epitheton vor.

Ebenso beruhen wahrscheinlich die Benennungen mit *313
,

bi;i,

ieb~ briSN, lEir, welche Wörter alle im hohen Lied Vorkommen,

auf der hagadischeu Deutung des letzteren.

Dass manche dieser Epitheta mit den arabischen übereinstimmen,

liegt in der Natur der Sache; so ist nn«, n:i“N =
^ j

-a i|

;

20*
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rppn
. von ,

v*?:n = yuül
,

jjJuiJi
, ;

='cs “pa = j^ai\

;

TIT?, “112S = jL-SÜt ;jyui, von welchen das zweite Wort aller'

dings auch — nach Baidäwi zu Sur. 59, 23 — Wiederhersteller

(io^Juol bedeuten kann; bna =
; * «Jl

.

n», naa = J«*Jbiül: “dit = .y'jJl; npm = ^LJI.

nach der von Baidäwi zu Sur. 57, 3 (II, Hl) angeführten Erklärung

jwLbLu ^Ljuilj ; *wi nv , san = .

jfcJLnil; pHX, a'tan, Tw' (das letztere Wort bei Tobia

b. Elieser) = nbo, »an aei:, ree aai:, *py ttot! =
Jul]I, oLzii; =">. aao: = nx: = ^UK:
“inar imab-3 bap aba potn und inab imaba noia v**® vnn«

entspricht dem j^>bll5 j.bi' ,
wie "swua (wahrscheinlich mit Bezug

auf Ps. 121, 4. 5) dem JiAÖ<ül entspricht.

Wollte man alle in der Bibel, der Hagada und in der Liturgie

vorkommenden Epitheta Gottes zusammenstellen, so würde sich eine

weitaus grössere Zahl als die von 70 ergeben; die Vorliebe für diese

Zahl ist aber wohl der Grund wesshalb man auch 70 Namen des

Gesetzes ,
Israels und Jerusalems aufstellte ; die einzelnen Stellen

hierüber werden von Zunz (G. V. p. 262, N. c) angeführt. Zunz

zählt (im Texte) diese Classification zu den an spätere Kabbala

gränzenden Ideen. Dass alle Combiuationen von Buchstaben und

Zahlen kabbalistisch seien — was in der erwähnten Notiz in Ab-

rede gestellt w'ird — hat wohl noch Niemand behauptet : dass aber

die mirar
,
die Vertauschung der Buchstaben

,
in der Kabbala be-

sonders häufig vorkomme, kann wohl behauptet werden, obschon

dergleichen — wie aus Zunz (1. c. p. 326) zu ersehen — aller-

dings auch anderwärts vorkommt.

Nachträglich. Die oben (p. 279) erwähnten Tns "”r
waren zu Ehren Aaron’s da und verschwanden bei seinem Tode
(üamidbar R. s. 19, Rosch haschana 3 a, T. jerus. zu Num. 21, 1).

Darauf bezieht sich Albimnl p. rAf

,

Id; ebenso bezieht sich p.

CaI ,
3 auf den Miriamsbrunuon (Ztschr. des D. Falästiuuvereins

VI, 200).
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Die arabischen Handschriften Spitta’s.

Von

Th. XSldeke.

Die Strassburger Universität^- und Landesbibliothek hat vor

Kurzem durch die Erwerbung der von Spitta hinterlasseuen

arabischen Handschriften eine schöne Bereicherung erfahren. Spitta

gebot freilich nie über grössere Geldmittel , und der Tod machte

seiner Thiitigkeit nur all zu früh ein Ende. So ist’s denn bloss

eine kleine Sammlung, 34 Nummern, aber darunter ist manches
Beachtungswerthe

,
einiges von hoher Bedeutung. Für uns Strass-

burger haben natürlich zum Theil auch solche Handschriften einigen

Werth, die man unter den Reichthümern Berlins oder Münchens
nicht besondere schätzen würde.

Eine Anzahl dieser Codices besteht aus ganz neuen, auf Spitta’s

Veranlassung gemachten, Copien von Handschriften der vicekönig-

lichen oder andrer Bibliotheken in Cairo
;

durchgängig nicht mit

schöner
,

aber deutlicher Hand und ziemlich sorgfältig geschrieben,

zum Theil genau collationiert. Diese Copien haben den Vorzug,

dass sie die Fehler ihrer Vorlagen nicht zu verbessern suchen,

sondern sie nur, soweit sie von den Abschreibern bemerkt sind,

durch ein Zeichen andeuteu; einzeln finden sich schüchterne Ver-

besserungsvorschläge (. , . iJuj .vielleicht soll es so und so sein*)

am Rande. Trügt mich meine Erinnerung nicht , so sind die

modernen Copien der Sprenger’schen Sammlung im Ganzen weniger

gut als die der Spitta’schen. Wollen wir nun auch hoffen, dass

die Cairiner Bibliotheken ein besseres Schicksal haben werden, als

es den
, noch von Sprenger benutzten

,
indischen ira grossen Auf-

stand zu Theil geworden ist , so ist doch zu wünschen
,

dass mau
dafür sorge, dass von den wissenschaftlichen Schätzen des Orients ')

für den schlimmsten Fall wenigstens gute Abschriften übrig bleiben.

1) Eigentlich auch des Occidents. Man denke an don Untergang der

Strassburger Studtbibliothek und an das Unheil, wolchcs der Pariser Bibliothek

von den Unholden der Commune drohte.
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Im Folgenden gebe ich eine Uebersicht über die Spitta’sehen

Handschriften. Ich benutze dabei die von Aug. Müller auf Grund
von Spitta’s Notizen gemachte Liste, zum Theil fast wörtlich. Nur
von solchen Handschriften, die ich genauer untersucht habe, spreche

ich etwas ausführlicher. Später muss über diese und andre orien-

talische Erwerbungen ) ja doch ein regelmässiger Katalog erscheinen.

Ueber die Hälfte der Handschriften bezieht sich auf Geo-
graphie und Geschichte. Ein höchst wichtiges Unicuin, in

mancher Hinsicht das bei Weitem hervorragendste Stück der Samm-
lung, ist der arabische Ptolemaeus oder vielmehr das von Mu-
hammed b. Müsä al Chowärizmi (um 200 d. H.) auf Grund der

Ptolemaeischen Geographie gemachte Handbuch. Ich brauche auf
diese im Ramadan 428 (= Juni/Juli 1087) geschriebene Handschrift

nicht näher einzugehn, da Spitta selbst darüber in der ZDMG.
33, 294 ff. und besonders in den Verhandlungen des 5. (Berliner)

internationalen Orientalisten - (Kongresses 2, 19 ff. ausführlich ge-

sprochen hat [nr. 18].

Ein grosses Stück von Mas'üdVs „goldneu Wiesen“, entsprechend

3, 141 — 5, 114 der Pariser Ausgabe, leider mit zahlreichen

Lücken, so dass zur Completierung des Ganzen gegen ein Drittel

fehlen mag. Ich habe die in völligem Durcheinander liegenden

Blätter
, nachdem ich sie als Theile Mas‘üdi's erkannt hatte

,
mit

grosser Mühe zu ungefähr 20 grösseren und kleineren Bruchstücken

richtig geordnet. Der defecte Zustand ist um so mehr zu bedauern,

als der Text gut zu sein scheint. Mir sind, ohne dass ich genauere

Vergleichungen angestellt hätte, viele Abweichungen vom Pariser

Text aufgestossen
,

auch in Bezug auf Mehr oder Weniger von

Versen und ganzen Stellen. Gute Schrift etwa aus dem Anfang
des 8. Jahrhunderts d. H. [nr. 11].

Ihn al Wardts sJu_s*. Leidliche Schrift des 12.
. •• • ’V

oder 13. Jahrhunderts d. H. [nr. 19].

Der zweite Theil des von Mtu/rizi. Nach

Hägi Chalifa 4680 besteht das ganze Werk aus 4 Bänden und
einem Band Einleitung. Der enggeschriebene Folioband von 200
Blättern, die Seite zu 29 Zeilen enthält Nachrichten über die alten

Araber. Zuerst giebt er eine Uebersicht über die ‘Adnän-Stämme
und ihre Wohnsitze in alter und neuerer Zeit, namentlich in Africa,

dann ausführliche genealogische Angaben über diese Stämme, darauf

Vieles über Religion und Sitten der arabischen Heiden. Das Meiste,

das wir hier losen, dürfte wohl schon aus andern Quellen bekannt

1) Z. H allerlei Judaica, welch« Euting im Orient besorgt hat; ferner

einige aus Uuber’s Nachlass erworbene arabische Handschriften, darunter zwei

mit ßoduiiienliedem und die von D. H. Müller bei seiner Ausgabe benutzte

Handschrift von Hamdäni'it .
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sein
,

aber die grosse Gelehrsamkeit des Verfassers hat uns doch

auch manche Einzelheit erhalten
,

die wir sonst vergeblich suchen

würden. — Ob von dem Werke sonst noch Etwas erhalten ist,

weiss ich nicht. — Moderne Abschrift nach einer lücken- und fehler-

haften Vorlage. Der Copist hebt die Fehler dieser Vorlage oft

selbst durch ein Zeichen (I*) hervor, — Im Titel wird der Verfasser

A’ihdb addin Ahmed b. ‘Abdalqädir al Maqrizt a& §äfi‘I genannt.

Man könnte also denken, dass Werk sei nicht von dem bekannten

Maqrizt , sondern von einem Oheim desselben. Aber dass es von

jenem selbst herrührt, ergiebt sich 1) aus der oben angezogenen

Angabe des H. Ch. 2) aus der ganzen Art des Werkes
,

welches

durchaus die ungewöhnliche Gelehrsamkeit und Gründlichkeit Mn-

qrizi's zeigt 3) aus direetem Selbstzougniss. Denn auf der letzten

Seite der 15. Kurrftsa erzählt „der Verfasser l
) Ahmed b. ‘Ali al-

Maqrizi\ dass er im Ramadan 807 bei Gize gegenüber Misr das

und das gesehen habe. Demnach ist jener Name unrichtig und
muss es Taql cddin Ahmed b. ‘Ali b. ‘Abdalqädir al Maqrizt

heissen [nr. 15].

e
Ein Baud mit 3 Schriften : 1) sJiäil U O'JS

6
^äJ! j~*-> LgjJt Jt »U—

iJl xJUt j, o.i j von Zain addin Abü Bekr Muhammed

b. Ab! ‘Othmän Müsä b. ‘Othmün b. Müsä b. ‘Otlunän al Hdztini

(t 584). S. über das Werk Wüstenfeld’s Jäqüt 5, 32 ff. Genaue

Vergleichung mit Jäqüt wird noch einige Nachträge und Ver-

besserungen ergeben. Ungefähr 90 Blätter, die Seite zu 25 Zeilen.

Gutes Neschi, aber der Text nicht all zu sorgfältig. Geschrieben

Cairo im Rabi‘ I 715.

2) ^ 2
) »LJ! JuLiüi S »J_iNI uJö' von

Abü ‘Omar Jüsuf b. ‘Abdallah h. Muhammad Ibn ‘Abdalbarr

an Namart (368— 463). S. über den Verfasser Ibn Challikän

(Wüstenfeld) nr. 847 und Wüstenfeld, Geschichtsschreiber nr. 207.

Sein grosses Werk über die Namen der Gefährten Muhamiued’s

(wovon zwei Theile im Brit. Museum nr. 1623) ist sehr

berühmt. Unser Werkchen dient nach der Ueberschrift und nach

der Vorrede selbst als Einleitung dazu. Die Schrift

1) aju*L> ,
wie «m Schluss der Abhandlung über die nach Apgyptcn ein-

gewanderten arabischen Stämme , mit der sich gewisse Theile des Buchs auch

sonst berühren.

2) Nicht etwa JwjLö Die Stämme selbst werden als „überliefernd“

bezeichnet. So im Werke öfter Ojj •
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(29 Blätter) giebt mancherlei Belehrung über die Genealogien der

Stämme und über die schwankenden Meinungen hinsichtlich der-

selben. Sie ist sorgfältiger geschrieben als Nr. 1 und, wahrschein-

lich von einem Andern
,

collatiouiert. Copiert von demselben

Schreiber wie Nr. 1 im Gumäda 11 719.

3) Von demselben Verfasser. Nach der späteren Ueberschrift:
.t

VJ^JI jyol cJOJ
,
nach der Unterschrift Jwäj'I v_JJO

,

nach H. Ch. 9432 und Ihn Chall. nr. 764 S. 52 ^1.
t_J_aJl iw»w«o! [H. Ch. ^J|] ^ Der erste Titel, wo man

uniain .Völker* lesen müsste , wäre an sich der passendere
,

aber

die Uebereinstimmung der Zeugen beweist, dass der lange Titel

(worin mit dem Schreiber des Codex amam .Nähe“ zu sprechen)

richtig ist ,
obwohl von Arabern hier gar nicht die Rede. Die

Schrift (11 Blätter) hat nur den Werth eines Curiosums. Sie ent-

hält Angaben über den Ursprung der fremden Völker. Dieselben

stammen zum Theil aus dem Alten Testament, zum Theil sogar aus

dem Alexanderroman. Manches in Uebereinstimmung mit Mas'üdi.

Es ist als eine Art Anhang an das vorige Werk anzusehn. Ge-

schrieben von demselben Schreiber am 1. Gumädn II ') 719 [ur. 6],

Ich schliesse an das letzte Werkchen gleich ein weit jüngeres:

tOcMjlj! ,^aj£.J 1 * »> Nb ^ ÜÄaJ

^ JSs=-\J>\ . Kurze Nachrichten

über Abstammung der Türken, Tataren, Perser, Slaven, Römer etc.

Manches aus Mas'üdl
,

Andres aus türkischen Quellen wie dem
Oghuznäme. Kaum lesen wir hier etwas, das wir nicht anderswo

besser fänden. Ich habe über die Schrift und ihren Verfasser sonst

nichts gefunden
;

freilich hab' ich mir auch keine grosse Mühe mit

Nachsuchen gegeben. Sie scheint ganz oder bis auf wenige Sätze

vollständig zu sein.

Dann enthält die Handschrift die zweite Hälfte von Matjrizi’s

Abhandlung über die in Aegypten eingewanderten Araberstümme,
entsprechend S. 24 der Wüstenfeld’schen Ausgabe bis zum Ende.

Der Abschreiber meinte den Schluss des vorigen Werkes zu geben

und liess zur Ergänzung der vermeintlichen Lücke zwischen beiden

Theilen zwei Blätter frei. Moderne Copie [nr. 29],

1) Vermuthllch hat er sich aber, von der

Gewohnheit des verflossenen Monats beeinflusst, verschrieben und hält« Itagab

setzen sollen. Denn dio vorige Schrift ist nach zweimaliger Datierung im

Lauf dos Gumftda II 7 IS geschrieben, und schon die Beschaffenheit der Hand-

schrift macht es unwahrscheinlich, dass er sie nach der dritten copiert hätte.
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u Suhaili’s Commentar zu lbn

HiSdin’s Leben des Propheten. S. Wiistenfeld’s Ausgabe des Ihn

Hisäm II, XLVl f. Vollständige Handschrift, vom Jahre 733 •). Man
kennt kein so altes vollständiges Exemplar des Werkes und schwer-

lich ein so altes von einer seiner beiden Hälften *). Das Buch
erfüllt allerdings nicht alle Erwartungen ,

die man vielleicht haben

könnte. Der Verfasser benutzt vielfach Werke, die uns jetzt auch

vorliegen, wie '{'»hart, und commentiert zwar einige der vorkommen-
den Gedichte sorgfältig, andre aber fast gar nicht. Die Gedichte

von Muhammed’s Feinden verdieuen nach seiner Ansicht gar keine

Erklärung. Trotz alledem ist das Werk sehr werthvoll, und da die

reichlich vocalisierte Handschrift sehr gut ist, so möchte ich sie

für die Perle der Sammlung halten [nr. 8J.

Das dem Jim Qotaiba zugeschriebne äxU'Ü!

S. Wüstenfeld, Geschichtsschreiber nr. 73. Es ist unbegreiflich,

wie dies Werk von Historikern für alt hat gehalten werden können,

bis es endlich Dozy (s. Recherches, 3. Ed. 1. 21 ff.) als eine späte

Fälschung nachwies. Schon die vielen wörtlich angeführten Reden
und das ewige Weinen hätten bedenklich machen müssen. Im
Ganzen liest sich das Buch allerdings nicht übel. Wunderlich ist,

dass die Erzählung desto unhistorischer wird
,

je weiter die Zeit

fortschreitet. Einige Partien sind so, dass sie uns, wenn die guten

Quellen fehlten
,

doch eine Art Abbild des wirklich Geschehnen

gäben, etwa wie Herodian's Geschichtswerk
;
andre sind ganz fabel-

haft. Interessant ist eine gewisse Weitherzigkeit des Verfassers

(oder vielleicht nur eines Abschreibers?). Nicht bloss empfangt

MoViwija regelmässig sein kXx. aJJl sondern wenn da steht

0L yd so steht dahinter sogar U$Äs zJJl yäs,

wie bei ,+c. yj .\JJI „W. u. A. m.
;

schliesslich war ja auch Abu

Sutjän Muslim und „Gefährte des Propheten“ geworden! Das Buch

findet sich noch in Paris und Berlin. Moderne Copie [nr. 8J.

Maqrizi’s yü. jü-w«! yo yo U*s Jt yJ'JO'

S. Wüstenfeld, Geschichtsschreiber S. 212 f. Das Büchlein

ist trotz seines unhistorischen, rein theologischen Standpuncts nicht

1) Der ehemalige Rath am internationalen Gerichtshof von Cairo Franz
Hägens, jetzt Senatspräsidont in Posen, hat sie 1870 Spitta zu Weihnachten
geschenkt. Den Ankauf hat, wie er mir mitgetheilt hat, damals Freiherr

v. Krcmer besorgt.

2) In Paris ist ein vollständiges Exemplar aus dem Ende des 10. Jahr-

hunderts, zwei Handschriften des ersten Theils (eine vom Jahre 783, eine aus

demselben Jahrhundert) und eine des zweiten Theils vom Jahre 1116 (gütige

Mittheilung Zotonberg’sj.

Digitizetfby Google



310 Nöldek«, Die arabischen Handschriften Spitta’s.

ohne Werth, was sieh bei einer Schrift dieses Mannes ja eigentlich

von selbst versteht. Er geht mit den ‘Abbäsiden im Grunde noch

strenger in's Gericht als mit den Omaijaden. Sehr wegwerfend

ilussert er sich über die Namen-Chalifen unter Hoheit der Mamlukeu-
Sultane. Für einen Herausgeber der Schrift, von der sich in Leyden
u. s. w. treffliche Handschriften befinden, kann unsre moderne Copie

mit einer grossen Lücke in der Mitte nicht in Betracht kommen
[nr. 15].

Ein Stück des ,lV von Dhaliabi (t 742); nach der

Unterschrift der 7. Band. Das Werk enthält bekanntlich kurze

biographische Angaben , nach den Todesjahren in Jahrdekaden ge-

ordnet. Wir haben einen grossen Theil der 17. und die ganze

18. Dekade (160—-170 und 170— 180). Nach den Nachweisen bei

Wüstenfeld, Geschichtsschreiber nr. 410 scheint man sonst keine

Handschriften dieser Dekaden zu kennen. Eine Notiz von Spitta’s

Hand sagt, dass sich in der vicekönigliehen Bibliothek ein Theil

befindet, der mit dem Jahr 181 beginnt. Sollte mau je an die

Herausgabe dieses grossen Werkes denken, so Hesse sich das wohl

in einer Art Listenform machen, wobei man nichts Wesentliches

auszulassen brauchte. — Das Exemplar ist wohl aus dem 9. Jahr-

hundert
,
von 2 verschiednen

,
aber gleichzeitigen Gelehrtenhänden

mit sehr wenig diakritischen Puncten [nr. 12].

tLiääil oUlL von Abu Ishäq ai Sirdzi (f 476), s. Wüsten-

feld nr. 216. Schön geschrieben 734 zu Hit. Der Anfang fehlt

[nr. 23].

fj. b. von Sujüfi. Unschöne, aber leserliche Gelehrteu-

haud vom Jahre 977 ;
collationiert [nr. 9].

Taikvjiriizt'ide’s (t 968) *ulc j,

s- v ,v. ’l kJ.Jut . S. u. A. Flügel’s Katalog nr. 1182. Von ver-

schiedenen Händen
;
der letzte und umfangreichste Theil vom Jahre

[1J139 [nr. 34].

Der 4. Band von Ilm ‘Asähir’s
^

Enthält u. A.

einen sehr laugen Artikel über Hassan b. Tbftbit. 168 eng be-

schriebene Folio-Blätter; deutliche Schrift etwa des vorigen Jahr-

hunderts 1

); guter Text [nr. 10].

Theil 8 und 10 von Hamddnis, (t 334) Jklil. S. über das

Werk und speciell über diese beiden
,

bis jetzt allein bekannten,

Theile desselben D. H. Müller, .Südarabische Studien* 8 ff. (= Wiener

Sitzungsber.
,

phil. hist. Classe, 1877, April 108 ff.). Neuere, wohl

jemenische Hände [nr. 16 und 17].

1) Ueber andre Handschriften des ungeheuren Werkes, s. Portsch. Katalog

jir 1775; v. Kremer, lieber meine Sammlung orientalischer Handschriften S. 17.
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a-$laJl. jUr>! j, o_*>ls^*Jl von Sujüti. Hässliches,

aber sehr deutliches Neschi von 992 [nr. 12].

Jim Mammdti’s (f 606) . Ueber Verwaltung

Aegyptens
;

s. Wüstenfeld, Geschichtsschreiber nr. 295. Neuerdings

in Cairo gedruckt. Moderne Copie [nr. 26].

Xj.«a«..ll
J, XA.*<ia»Jt • t

'

1 ^ von

‘OtJimän b. Ibrfihlin anNdbulutn, gewidmet dem Sultan Aijüb

(637— 647). 34 BlUtter. Moderne Abschrift; in der Mitte eine

Lücke [nr. 32],

, P ,

j\S\XjjS> ä\»vis* wXx. AL« ^jJi ^ IÄJ1

s._?ljU!

c. \ju=*Li ^cJcLt . Wer der .Schatzmeister der französischen

Republik“ Namens «a-U«.! war, dem Husain Efendi am 13. Mu-

harram 1216 (26. Mai 1801) diese Bescheide auf seine Fragen gab,

werden die
, welche sich dafür interessieren

,
leicht herausbringen.

Die Fragen und Antworten betreffen die verschiedensten Verwaltuug-

zweige Aegyptens
;
die Mittheilungen scheinen aber nicht sehr gründ-

lich zu sein. Die Art der Sprache, nicht eigentlich vulgllr, sondern

ein fehlerhaftes Canzlei-Arabisch, zeigt die oben gegebne Ueberschrift.

Die kleine Schrift (31 Blätter) verdiente wohl eine Herausgabe,

aber nur von Seiten eines gründlichen Kenners, der die nöthigeu

sachlichen Erläuterungen dazu geben müsste. — Moderne
,
ganz

genaue Abschrift mit sorgsamer Beibehaltung der Sprachfehler [nr. 33]

Titel: oyo JoL.-A uLü’

/Lmc ^ ;
aber dieser Titel ist falsch. Aus Steinschneider, Polem.

und apolog. Litterafur S. 181 (worauf eine Note A. Müllers ver-

weist) ergiebt sich, dass es ist

von Behd addin alVazäri (f 729), s. Wüsten-

feld, Geschichtsschreiber nr. 394. Denn der Anfang ist derselbe wie

bei Steinschneider, und alles Uebrige stimmt, auch die Eintheilung

in 13 Capitel. — Auch in Berlin und Leyden vorhanden. — Häss-

liche, aber leidlich lesbare Hand des vorigen Jahrhunderts [nr. 24],

Die Sj/rachvtittsenschaft ist zunächst vertreten durch

eine vorzügliche Handschrift des „ i -•-> von Abu

‘Ali al Hasan b. Alpmed b. ‘Abdalghaffär alFärisi (f 376 oder 377).

ln der Unterschrift wird das Werk auch unter seinem andern Namen
•* J .

'j. v-wH erwähnt
;
beide Theile beginnen nämlich mit einer Widmung
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an den Buiden ‘Acjud addaola. Die Abfassung des Werkes liegt

zwischen 341, wo Abu ‘Ali al Färisl noch in Haleb war, und 372,

dem Todesjahr des Fürsten. S. über den Verfasser und das Werk
Fihrist 64; Ibn Athtr 9, 36; Abulf. beim Jahr 376; Ihn Challikän

nr. 162 u. s. w. Unser Buch, von dem sich noch 2 alte Exemplare

im Escorial befinden (Derenbourg's Catalog nr. 42 und 43), war

sehr berühmt; doch erweist es sich bei genauer Untersuchung auch

nur als eines der zahlreichen grammatischen Lehrbücher, die alle

dasselbe bringen und im besten Falle mit wenig Aeudenmgeu und

sehr wenig Zuthaten das kürzer wiedergeben
,
was schon Stbawaih

hat *). — Unsere Handschrift ist vorzüglich. Feine maghrebinische

Schrift vom Jahre 596 mit vielen Vocalen. 153 Bliitter klein-Octav,

Seite zu 21 Zeilen. Sehr guter Text; hier und da alte Ver-

besserungen; auch sonst alte Glossen. Nach maghrebinischer Ortho-

graphie steht oft La. für
,
aber längst nicht immer. Sonst ist

die Orthographie sehr fest; so beobachtet der Codex sorgfältig den

in unsem Drucken kanonisch gewordnen
,

aber eigentlich unbe-

gründeten, von lbn Qotaiba s
) nicht gebilligten und in Handschriften

fast immer vernachlässigten Unterschied zwischen Sg. und PL

(subj. und apoc.) I^LL. Das Werk Hesse sich nach unsrer Hand-

schrift sehr gut herausgeben. Dass einige wenige Stellen durch

Feuchtigkeit undeutlich geworden sind, wäre kein ernstliches Hinder-

niss [nr. 7j.

Grammatisches Werk ohne Anfang und Endo. Es wird auf

den Kurräsa-Ueberschriften als bezeichnet, und im Eingang

der ersten Capitel wird auch zuweilen von einem Verfasser als „er*

geredet: „nachdem er das und das behandelt hat, geht er zu dem
und dem über“ u. dgl. Später hören auch solche Beziehungen auf

den Grundtext auf, und nirgends scheint derselbe wörtlich imgeführt

zu werden. Das Buch ist eben ein selbständiges grammatisches

Lehrgebäude
,

das wohl nur äusserlich an ein kurzes Compendium
anknüpft. Es ist ziemlich ausführlich, ohne eben sachlich mehr zu

geben als andre, kürzere Werke. Es ist mir nicht gelungen durch

Vergleichung von gedruckten Grammatiken und allerlei Notizen, die

ich mir in früheren Jahren gemacht habe, zu ermitteln, welches

Work wir hier haben. Das vorgeschriebne nj ist ein unver-

schämter Betrug
; es ist leider auch kein Kommentar zum Kitäb.

Die Kurräsa-Bezeichnungen gestatten uns
,
festzustellen

,
dass vorne

bloss 5 Blätter fehlen
;
ferner fehlt das letzte Blatt von Kurräsa 36

;

1) Dio hervorragende ßodoutung von Zamachsari's Mufassal liegt nicht

im Stoff, sondern in der ansgezeichnet priieisen {oft zu priieisen!) Fassung dor

Uogoln.

2} Adab alKätib S. 82.
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der verlorne Schluss belief sich wahrscheinlich auch nur auf wenige

Blätter. — üeber 350 Blätter klein-Folio
,

die Seite zu 18 Zeilen.

Sehr schöne, grosse Schrift des 7. Jahrhunderts [nr. 5],

(iauhari 8 iSihdh, vollständig. Bd. 1 ist datiert von 641 d. H.

Aber der Schreiber dieses Theils hat nur ein noch etwas älteres

Stück ergänzt
,

das bis zum Anfang von j reicht. Diese älteste

Hand ist die beste, die zweite auch sehr gut. Alles scheint äusserst

sorgfältig geschrieben zu sein. Eine später entstandene Lücke ist

dann erst in neuerer Zeit (spätestens 1152 d. H.) durch 30 Blätter

ausgefüllt. — Bd. 2 (von ? an) ist in gutem Neschi vom Jahre 888

;

scheint gleichfalls einen recht guten Text zu bieten. Das ganze

Exemplar ist nach einem oft wiederkehrenden Stempel im Jahre

1152 einer Medrese in (Merzifun, Merzivan in Klein-Asien,

NW. von Amasia) geschenkt [nr. 27],

St. J! JaJuc! jfC. vyUf von Abul Qäsim ‘Ali Ihn

JJamza (f 375). S. über dies Werk Kremer’s Katalog nr. 91.

Kremer’s Exemplar ist ebenso eine moderne
,

sorgfältige Copie des

sehr alten Exemplar’s der viceköniglichen Bibliothek wie unsres. —
Beinahe ein Viertel des Werkes bezieht sich auf Mubarrad’s K:\mil.

Ihn Hamza tadelt oft pedantisch und hat Mubarrad gegenüber nicht

immer Recht. Auch geht er zu weit
,
wenn er diesen von oben

herab behandelt als einen blossen Grammatiker, der von dem wahren

Sinn und dem historischen Zusammenhänge der alten Gedichte nichts

Rechtes verstehe. Aber doch finden wir hier viele werthvolle Be-

richtigungen und Ergänzungen zu diesem Buche. Viel weniger

weiss Ibn Hamza an Tha'lab’s Fasili auszusetzen. Das Buch ver-

diente eine Ausgabe ,
die ein gründlicher Kenner der Sprache und

Poesie wohl nach den beiden Abschriften machen könnte. Nament-

lich dürften auch die Bemerkungen zu dem .Buche der Pflanzen“

von Dinawarf von Werthe sein, obgleich, oder vielmehr weil dies

Werk selbst verloren zu sein scheint [nr. 4].

Von alten Dichtern haben wir eine moderne Abschrift des

kleinen Diwän’s von A‘.iu, wie es scheint recht sorgfältig [nr. 28]

;

ferner eine solche vom Diwan des Kuba b. al'Aggäg mit einem

ausführlichen Commentar, vom Scheich ‘Abd al'aziz und Spitta selbst

aufs Genauste collationiert, nach einer ganz vorzüglichen, sehr alten

Handschrift der Azhar-Moschee ’) [nr. 2] ,
und eine ebensolche Ab-

schrift dieses Diwans mit kürzerem Commentar und in anderer Ueber-

lieferung nach einem viel weniger guten Manuscript [nr. 3]. In

der Voraussetzung, dass wir über diese 3 Handschriften von anderer

Seite her bald Näheres erfahren werden
,
habe ich sie einstweilen

noch nicht weiter untersucht.

1) Spitt« giebt hinten in der Abschrift eine genaue Beschreibung dieser

seiner Vorlage.
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Auch die spatere Poesie geht nicht ganz leer aus. Wir haben

zunächst eine moderne Abschrift vom Diwän des Abxi luräs al Hain-

dänl (t 357). Ganz andre (nicht alphabetische) Anordnung als im
Beirüter Druck (1872). Die Handschrift enthält auch mehr als

dieser und hat zum Theil bessere Lesarten. Auf den eigentlichen

Dlwftn folgt noch ein Nachtrag. Vollständige Diwäne dieses nam-
haften Dichters sind selten [nr. 30]. — Ferner haben wir den

Diwan des Ihn Chafdga (+ 533 d. H.); aus der Handschrift des

Dichters abgeschrieben und mit ihr eollationiert. Deutliche Schrift

wohl des ll. Jahrhunderts [nr. 1],

Dogmatische Dinge behandeln 1/m ‘Asdlcir’s jo ^ .
'<

^j.
** -o 1 >.»,o ,

ziem-

lich alte Handschrift [nr. 21], und Ai‘an s v_jjOj Abschrift

Spitta's aus der Handschrift v. Kreiner’s ') [nr. 25]. Ueber beide

Werke genügt es auf Spitta’s Schrift, „Zur Gesch.' Abul-Hasan

alAs'ari's“ Leipzig 1876 zu verweisen.

Zum Fiqh gehört das iL^äajl j .

isil l ^ Jü .
verfasst

563 von Mu\iammed Ihn adDahlum (vrgl. den neuen Pariser

Catalog nr. 788 sq.); vortreffliches, ziemlich altes Neschf, abgesehen

von der späteren Ergänzung des Anfangs [nr. 20], Ferner das

^
ji,\s jjXil OJö vom Mauld Cliosrau (t 885); s. Flügel’s Kata-

log nr. 1790; deutliches Neschi vom Jahre 1040 [nr. 22].

1) Nr. 101 in dossen Katalog.

Strussburg i. E.

Nov. 1885.
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Einundzwanzig Buchstaben eines verlorenen Alphabets.

Von

N. Karamianz.

Die armenischen Geschichtsschreiber aus dem V. Jahrhundert

n. Ch. bezeugen alle einstimmig, dass der hl. Mesrop, der Erfinder

der Arm. Buchstaben und der Begründer der arm. christlichen

Litteratur, auch für die Iberer und Albaner besondere Schrift-

zeichen erfunden und in Gebrauch gesetzt hat. Einer von diesen

Geschichtsschreibern Koriün
,

der Schüler und Biograph des hl.

Mesrop berichtet darüber folgendes '): „Um diese Zeit (nachdem er

„die armen, und iberischen Buchstaben schon erfunden hatte, und
„für die Verbreitung derselben sorgte) kam zu ihm ein albanischer

„Priester, Namens Benjamin. Bei demselben erkundigte er sich

„nach den vom Armenischen abweichenden Wörtern der albani-

schen Sprache, nahm dann gemilss der ihm von Oben verliehenen

„Geisteskraft die Buchstabenschrift, und ordnete, berichtigte, und
„wendete dieselbe , unter Beihülfe der Gnade Christi

,
auf die

„albanische Sprache an. Hierauf trennte er sich von den Bischöfen

„und Beherrschern des Landes
,

und allen Kirchen (im byzanti-

nischen Theile von Armenien) .... und kam in die Gegend
„von Grossarmenien in die Stadt Nor *) „Darauf trennte er sich

„von ihnen (von dem König Artasches und dem Patriarchen Sahak)

„zog nach den Gegenden der Albanen und kam in ihr Land. Er
„ging sogleich in die königliche Hauptstadt, besuchte den hl.

„Bischof der Albanen, Namens Jeremia, und den König derselben,

„Arswagh, mit vieler Freimüthigkeit, und wurde von ihnen zuvor-

kommend aufgenommen wegen des Namens Christi. Auf ihre

„Frage setzte er ihnen auseinander, warum er gekommen sei,

„und beide zusammen, der Bischof und der König, Hessen sich

„herab, die Buchstaben und das Lesen zu lernen. Auch gaben

„sie den Befehl , in den Provinzen und Ortschaften ihres Reiches

„viele Jünglinge zu sammeln und sie in der Kunst des Lesens

„und Schreibens zu unterweisen
,

an geeigneten Orten Schulen zu

„errichten und für die Einkünfte zum Unterhalte derselben zu sorgen.

1) Ich citire die deutsche Uebersetzung des Werkes von Dr. B Welte:

Goriün's Lebensbeschreibung d. hl. Mesrop. Tübingen 1841. — 8. Seite 28 ff.

2) Die neue Stadt (VnUrschapat).
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.Sobald dieser Befehl zur Ausführung gekommen war, macht«
.sich der selige Bischof Jeremia sogleich an die Uebersetzung

.der göttlichen Schriften, wodurch augenblicklich die rohen, umher-

,schweifenden und thierischen Bewohner von Albanien mit den

.Propheten bekannt und den Aposteln vertraut. Erben des Evange-

liums und kundig aller Offenbarungen Gottes wurden. Der gottes-

.fürchtige König der Albaner ging aber noch weiter und gab dem

.Satan und Dämonen verehrenden Volke den mit Drohungen ver-

stärkten Befehl zu zerstören und auszurotten den alten eitlen

.Götzendienst und sich zu fügen dem süssen Joche Christi

Darauf trennte er sich von der ganzen Kirche der Albanen.

Aus diesem Berichte Koriüns ist klar, dass der hl. Mesrop
durch die Begründung einer christlich - nationalen Litteratur so-

wohl für die Zukunft der armenischen, als auch beider Schwester-

kirchen in Georgien und Albanien sorgte. Weiter entnehmen wir aus

diesem Berichte, dass gleich darauf, nachdem die Schriftzeichen

erfunden und erlernt waren, der Grund einer Litteratur gelegt wurde.

Ueber dieselbe Thiltigkeit des hl. Mesrop berichten seine

zwei anderen Schüler, Moses Chorenazi und Lasar Pharbezi, der

Bericht des letzteren ist dem des Moses sehr ähnlich und bringt

nichts neues, dagegen der des Moses ist in sprachlicher Hinsicht

interessanter und verdient Erwähnung. Moses Chorenazi : III. 54

erzählt zuerst die Anwendung der armenischen Schriftzeichen,

dann die Erfindung solcher für die georgische (iberische) Sprache

und fährt dann so fort: .Und er selbst brach auf nach dem Lande
.der Albaner zu dem Könige Arswaghen und zum Patriarchen

„Jeremia, welche freiwillig seine Lehrerschaft annahmen und ihm
„auserwählte Knaben zum Unterteilten gaben. Und er rief einen

„gewissen Benjamin, einen talentvollen Uebersetzer, den ohne Ver-

„zug der Knabe Wasak, der Herr der Siünier, durch die Vermittlung

.seines Bischofs Anania entliess; mit diesen schuf er die Schrift -

„zeichen jener gurgelnden (t/n/fnpq.iufiiou) derben
qnuft), barbarischen ( /uJ-tuffiuii

)

und gebrochenen

phl/tut/nfu) Sprache der Gargaren“.

Diesem Berichte nach scheint es, dass die Sprache der Al-

baner doch dem Armenischen und Georgischen nicht so verwandt

klang, wie man es sich denken könnte, da Moses bei der Gelegen-

heit wo er über die Alphabete dieser Sprache redet, nichts davon

sagt. Nach der Geschichte des Moses selbst sind die Albanen

kein besonderer Volksstamm, sondern sie stammen ebenso von

den Nachkommen des Haik, des Sohnes des Gelam, Namens Sisak

ab, den man wegen seiner süssen Blicke, Alu d. h. „Süss“ genannt

haben soll, s. Moses Chorenazi: Gesch. II. 8. Die griechischen und

lateinischen Geschichtsschreiber, die bei der Gelegenheit der Züge
des Cn. Pompejus und später der Legaten des Antonius und dann

öfter in der Kaiserzeit die Albaner und Iberer erwähnen, scheinen
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sie als zwei ganz von den Armeniern verschiedene Volksst&mme
zu betrachten. Was die Iberer der Alten, oder die heutigen

Georgier betrifft, so können wir noch heute constatiren, dass sie

einem anderen Volksstamme angehören, als die Armenier; dies

scheint auch Moses Chorenazi andeuteu zu wollen
,
der die Iberer

nicht von Haik , sondern von einem anderen Nachkommen des

Japhet abstammen lässt. Von den Albanern aber wissen wir zu

wenig, um uns darüber aussprechen zu können. Dieser Volks-

stamm, der die schmale Strecke beim Caspischen Meere bewohnte,

ungefähr im ganzen heutigen Gouvernement Baku, ist spurlos ver-

schwunden; dies wäre wohl begreiflich, wenn sie immer so gelebt

hätten, wie Koriün sie schildert, nämlich roh und herumschweifeud,

aber es blieb nicht immer so , denn wir wissen durch den alba-

nischen Geschichtsschreiber Kalankatuazi (X. 70), dass sie später

lange unter geordneten Verhältnissen in Städten und Dörfern

gewohnt und ihre Selbständigkeit bewahrt haben. Es ist zweifellos,

dass sie in Folge der häufigen Einfälle der Sarmaten und der an

ihre Stelle tretenden hunnischen Völkerschaften die immer durch

Albanien ziehen mussten, geschwächt durch den Einfluss der arme-

nischen Kirche unter den Armeniern aufgingen.

Das sogenannte albanische Patriarchat, dessen Sitz in Alba-

nien immer in der Stadt Paitakaran und dann in der armenischen

Provinz Sünikh war, existirte noch bis Anfang unseres Jahr-

hunderts unter demselben Namen, bis es unter der russischen

Herrschaft zu einer armenischen Diücesc wurde.

Trotzdem aber, dass wir wussten, dass die Albaner ein Al-

phabet, eine wenigstens christliche Litteratur und ein Culturleben

von ein paar Jahrhunderten gehabt haben , kannten wir bis jetzt

nichts positives, weder die Sprache noch die Monumente. Wie es

oft vorkommt, war es auch dies Mal ein glücklicher Zufall, der

mir 21 Buchstaben des verlorenen albanischen Alphabets in die

Hände spielte.

Während meines Ferienaufenthaltes in München, wo ich auf

der Königl. Hof- und Staatsbibliothek arbeitete, erfuhr ich von Herrn

Bibliothekar Dr. W. Meyer, dass ein Maler aus Kleinasien, ein

Grieche , der Bibliothek eine armenische Handschrift zum Kauf
angeboten hätte, das Buch sollte die Geschichte Alexanders des

Grossen und seiner Nachfolger enthalten. Ich interessirte mich

natürlich sehr für so einen werthvollen Fund, suchte den Besitzer

der Handschrift, den Herrn Symeon Sabbides Moumyakmaz aus

Svas , auf und bat um die Erlaubniss die Handschrift zu sehen,

die er mir bereitwilligst gewährte. Ich sah mir sie also mit einem

Landsmann und Schulkameraden an und fand darin folgendes

:

Die Handschrift enthielt verschiedene Gesehichtserzählungen durch

eiuander, erstens kam der bekannte Alexanderroman schön ge-

schrieben und fast auf jeder Seite illustrirt; die leeren Räume
um die Illustrationen waren mit verschiedenen Versen von zweiter

Bd XL. 21
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und dritter Hand ausgefüllt. Auf der Schlussseite des Romanes
kam nun wie gewöhnlich die Selbstangabe des Abschreibers. Aus
dieser erfuhren wir, dass das Buch ein Diaconus, Namens Jo-

vasaph in Svas (Sebastia) in der Kirche oder im Kloster Gregor

des Erleuchters im Jahre^7- der armen. Aera, d. h. 1535 n. Ch.

geschrieben habe. Auf dieser Seite war aber noch ein kleiner

leerer Raum geblieben, wo wir zwei in einer unbekannten Schrift

geschriebene Zeilen bemerkten ; am Rande neben der ersten Zeile

stand mit armenischer Schrift: usrjnsufufi^ J. h. Albanische

Schrift.

Nun versuchten wir es zu lesen und es fiel uns auf, dass

das erste Wort mit den armen. Buchstaben sehr leicht lesbar

war und dass es dasselbe Wort war, womit jede Notiz in Hand-
schriften über den Abschreiber zu beginnen pflegt. Wir verglichen

es jetzt mit den oben stehenden Zeilen der armenischen Notiz

und fanden
,

dass diese beiden Zeilen dieselben obengeschriebenen

armenischen Worte enthalten, nur die Schrift war anders. Es
blieb also kein Zweifel, dass diese Buchstaben nach der Angabe
der Randbemerkung die Albanischen waren.

Die beiden Zeilen sahen so aus

:

> / 2 ^y3/ >a i/jObWolr*

p' VlyU, ^ C'VCetA /cf.

Die Armenische Notiz des Abschreibers fing so an

:

qt/lrquitiftupui jntjutuiuifi uiupljtui iuij'ii . . . . d, h. gedenket,

des sündigen Jovasaph Diakonus. Jetzt verglichen wir die Buch-
staben nach den Lauten und bekamen 21 Buchstaben heraus,

die einen Theil des albanischen Alphabetes bilden, das der hl.

Mesrop für die Albanen schuf. Diese 21 Buchstaben sind folgende:

Albnn. Armen.

1) tli : -

2) /> = /.

3) 3 = k

4) t = !•

5 ) A = n

6) 2, = 2_

7) J' = 3
8) X = ^
9) 4 = -L

10) «/*' ==

11) £ = 7_

Lautwerth in lat.

Trimscription.

a

e (gi\ «)

e (gr- »/)

o

sch

z

kh

g
(scharf wie

frans. z)

Hl

gb (1)

Alban. Armen.

12) > = ,/

13) £ = «v

14) j/* — ui

15) t = 4

16) V' = «/

17) £ = •t

18) /Vv = p

19) t = '/

20)
0=1.

21 ) cf = ‘ti

Lnutwertb in lat.

Transcription.

j

P

t

W

s

ph

r

k

v (u)

n
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Die entsprechende Zahl der Buchstaben und eine gewisse

Aehnlichkeit der Lautzeichen überzeugte uns, dass wir es richtig

gelesen hatten, es blieb nur ein Zweifel übrig, nämlich sind es

wirklich Albanische Buchstaben , wie die Randbemerkung sagt,

oder hat der Schreiber dieser Zeilen sich nur einen Spass gemacht
und durch Verdrehung der Armenischen Lautzeichen sich es zu-

recht gelegt und so getauft? Die Analogie des georgischen alten

Alphabetes, der sogenannten Chuzuri - Schrift, die auch viel Aehn-

lichkeit mit dem Armen. Alphabet hat, gewisse ganz vom Arme-
nischen abweichende Buchstaben dieser Schrift und die Randglosse

schienen uns aber Gewähr genug, um anzunebmen, dass wir hier

wirklich die Albanischen Lautzeichen vor uns haben. Was die

Aehnlichkeit betrifft, so scheint diese mir ganz natürlich, weil

beide Charaktere von einem und demselben Manne, d. h. von dem
hl. Mesrop herrühren. Ob sie nun denselben Lautwerth haben,

wie die entsprechenden armenichen Zeichen, das muss dahin gestellt

bleiben
,
da wir keine Controle , d. h. keine lebendige Albanische

Sprache mehr haben.

Wenn nun diese Schrift wirklich die Albanische ist, so bleibt

übrig alte Monumente und Inschriften zu suchen ,
welche uns

einiges Material von der Sprache und Geschieht« dieses Volkes

geben könnten , und die Möglichkeit ist auch gar nicht aus-

geschlossen, denn ich erinnere mich gehört zu haben, dass solche

Inschriften in jener Gegend zu tinden seien. Die Handschrift des

Herrn Sabbides enthielt auch manche andere werthvolle Sachen, es

wäre daher wünschenswerth , dass sie nicht in Privathänden zu

Grunde gehe, sondern durch Aufbewahrung in einer öffentlichen

Bibliothek allen zugänglich wäre.

21
*
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Sanskrit Grants and Inscriptions of Gujrat Kings.

Nos. VL to IX.

By

H. H. Dhrnva,

B. A., LL. B., High Court Pleador, Municipiü Commissionor and Vice-President.

PrajA Hit Vardhak Sabha, Surat.

In the course of my search for and inquirios concerning eopper-

plate grants in Central and Southern Gujrat, I came across some
that I propose to briefly notice here in this paper. The first

of these is

No. VI.

The first plate of a Cambay grant about which I received the

first intimation from my friend Mr. Tripurashunkur Sanmukhram,
the then Sir Caicoon, Salt Depot, at Cambay. He obtained an

exact facsimile of the first plate for me and promised to send me
in course of time those of others if I suceeeded in making anything

out of it. But before this could be done to my satisfaction the

gentleman was transferred to another place and the copies of the

other plates were and have not as yet been obtained. Dr. Burgess

too moved the Government with what success I do not exactly

know; the owner would not trust the plates to anybody, and it

was with great diffieulty that my friend could obtain a sight

of them even and that copy.

The grant consists of three plates the first of which is engra-

ved on one side only
,

the seeond on both sides ,
and the third

wholly on the first side and a couple or two of lines on the other.

The gross weights of the plates is said to be from 1 2 to 1 7 lbs.

They are as is usual in such cases fastened by u stroug ring.

The inscription is as far as it goes metrical throughout

It is a Häshtraküta grant and seems most probably to be of

one of the rulers of what Dr. Bühler has termed the Gujrat brauch.

The present plate brings down the genealogy to KfishnarAja or

Kfishna I., the son of Karkaraja or Karka I., and breaks off all of a

sudden in the middle. The text of the grant coincides ahnost

entirely with that of the h'ävi grant of Govindaräja, the great-
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grandson of Krishiia 1. (Ind. Ant. Vol. V. pp. 144 et seq.), and

also with r.hat of the Sämangadh plates (reprinted at p. 110, Ind.

Ant. Vol. XII.), and of the BagumrA plates of Dr. Bühler’s Dhruva
in. (Ind. Ant. Vol. XII. pp. 179 et seq.) and of Dr. Hultzsch’s

Kfishna II. (Ind. Ant. Vol. XIII. p. 65) with very slight alterations

as may be noticed below from the footnotes to the trunscript ’).

As the text has been so frequently translated in the able and

lncid editions of the other grants by Dr. Iliihler and Mr. Fleet,

I refrain from doing auything of the kind.

This inseription too as the Kävi and the Bagumrä ones gives

the other appellatives of Kfishna I. as Vallabha and Subhatunga (cf.

vv. 8 and 10) and settles the question of the nauie of his enemy
Rahappa (v. 12), the victories over whom won bim the title of

„king of kings and supreme lord“.

No. VII.

Shortly after the find of the other grant, Raosaheb Mahipatram

Uupram, C. I. E., Honorary Seeretary of the Gujrat Vernacular Society

at Ahmedabad, kindly placed me in possession of the Information of

the turning up of a set of copperplates near about Navsari.

Whereupon I wrote to the Collector of Surat and the Gaekwadi

Suba at Navsari to secure them from any sheer destruction or rüde

and rough handling. The then Assistant Collector Mr. Whitworth in

Charge of the Jalalpor Taluka, where these plates were discovered,

was pleased to write to me to the following effect concerning them

on the '24 th of September 1881.

„It took some time to get the täinrapattra deciphered. It

is a deed grauting a piece of land to a Jain temple in Navsari

and is dated Saka 743 ... . The donor is Karkaraja son of

Indrarnja . .
.*

I was at Nariad when these plates were unearthed, and before

1 could return to Surat in Deeember of that year or about the

eommeueemeut of 1882, they were forwarded to the Bombay
Brauch of the Royal Asiatin Society in whose library they are at

present.

The donor of the present plates is the same Karka I. of Gujrat

whose published grant is dated Saka 734. This grant Ls important

and interesting not only because it extends the limit of his reign

to Saka 743, Int that it teils us of the existence of Navsari so early

as the middle of the eighth Century of that era and of the Jaina

religion there.

1; 1 postpono for tho prosoiit giving an incompleto toxt of the grant,

which haä beeil published in tho Buddhiprakasa , because when I visited

Catubay on the l ,h of June last, hopes were hold out to me of my getting

h loan of the plates that havc gone out, when they uro returned to the person

usu&lly in cliargo of them
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Nos. VITI. and IX.

Contemporaueously witb the unearthing of No. VTL were dug
up from the ground these two sets of plates. On the 6 th of July

1881, as a Dubia servant of Mulji Khushal, l’atel of Bagunirä, was
furrowing the earth with the plough in his field, the ploughshare

drew out of it these plates. They were sent over to the Suba of

N avsari , to whom I had applied for them. But he was sorry he

could not spare them to me as he had forwarded them to Baroda.

Khan Balladur Kazi Shah-buddiu
,
C. I. E.

,
the then Sir suba and

present Diwan of the Baroda State
, was pleased to invite me

to Baroda, and he laid them before me fully at my disposal for

decipherment Both the sets belong to one and the same individual,

king Indra IV. or Nityavarsha I., and are dated S. S. 836. Each
set consists of three plates tliat are joined together by a strong ring

upon whieh is engraved the royal sigu and seal containing a represen-

tation of the God $iva with a Svastika near his left foot, and
Ganapati on his right side in a line with his head. And under
the foot of the deity appears in faint letters the royal sign-

manual

The plates have suffered much from time and the long burial

Underground. They are 13 by 9. 5 in. The inseriptions are al-

most metricnl throughout and their wordings are identical except

in the part (11. 49 to 54) where the donors are mentioned with

the object of the grant and the ancillary subjects. They uumber 64
lines euch.

No. VIII. records a grant by King Indra IV. or Nityavarsha I.

of the village of Tennagräma near Kaininanijju in Lata-desa whieh

is bounded on the

E. by Bäradapallika,

S. , Nanditataka,

W. , Vanisa,

N. , Vatthiäna

to one Siddhapa Bhatta son of Naunnpa Bhatta who had lately

emigrated from Pataliputru or Patna on the 7 1,1 of Phälguna sudi

S. S. 836 alter having mounted the Tuläpurusha
No. IX. records a grant of the village of GutnriV — under the

same oircomstances aud on the same date — near the sarae Kamma-
liijja whieh is bounded on the

E. by Tolajaka,

S. , Mogalika,

W. , Sankigräma,

N. . Navala Küpaka
to another Brnhmiu l'rabhäkara Bha((a son of Rilnapa Bhaj ja.

The two villages granted here are representml in our times by

Tena (Teuna of the grant No. VIII.) aud Bagumra tUunira of No. IX.)
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in the I*alsAmi Tälukä of Navsari Pränta. They both lie close to

Kämrej, the Kammanijja of our plates. BüradapalLikä is our modern
Kusba of Bardoli : Vanisa uiay be Vaneji now desolate: Nanditataka,

Nandida: Mogalika is Magoli desolate: and Sankigräma, Sanki.

The rest cannot be identified.

It is interesting to note here that these villages, that lie in the

Bardoli Taluka of the Surat colleetorate and the Palsana and Kamrej

divisions of the Baj-oda State in our time, are said to lie within

the territorial limits of Läta-desa. This extends the limit of Lata-

desa or Larike of Ptolemy further south, far beyond the proverbial

limits of the Nurbuda.

Further these and other inscriptions indicate the locale of

the Rashtrakütas and their kingdom of Gujrat. Wliile their prede-

cessors — the Gürjaras, contemporaries of the Valabhis of Soreth and

N. Gujrat, ruled principally over the Broach division, having their

Capital at Nandipura — the Rashtrakütas and their successors the

Chaulukyas of Bürappa held sway chiefly in the various Talukas of

the Surat colleetorate and Navsari Prant, espeeially in the Chorasi,

Olpad
,

Bardoli and Jalalpor divisions of the former and Balesar,

Palsünä and Kämrej of the latter. Yet we cannot fix upon any

definite place as their eapital in the ease of either, although Nandi-

pura near Bhfigukachha-Broach and Ankuleshvara and Münyakheta
or Mänapura are mentioned in connection with several Räshtniküfa

Sovereigns. The present graut speaks of Mänyaklieta-Malkheda in

the South as the Capital
,

from whieh place the king directs the

two grants of villages.

The socalled Gujrat brauch of Dr. Bühler does not appear to

be in existence in 6. S. 836 in the time of king Indra IV. the

donor of these grants. Probably ') the last king of the brauch was
Dhruva III. of the Bagumrä grant of I)r. Bühler dated S. S. 789
who was overthrown by the greatgraudfather king Amoghavarsha I.

or Vallabha of king Indra IV. whose grants are dated botween

$. S. 773 and 799. This Vallabha or Srl-Vallabha according to

our grant was a very illustrious monarch that revived the glory of

the Kalla kingdom, eclipsed by the fieree enemies — the Chalukyas,

and beenme a Vlra-Näräyana. Of course the family bard would pass

over in silence the conquests of an ancestor of his patron over his

own kinsmen , and of his having overthrown them But the high

terms in which his conquests are eulogized eontirm the view of Dr.

Bühler that the Vallabha so frequently mentioned as the enemy of

1) l>r. Hultzsch oxtonds this lino to Krishna II. or Akfdavarsha, — whose
Kraut from Ankuleshvar is dated S. S. 810, — a son of Dautivarman son of

Dhruva III. inost probably. This Krishna II. who is described as figlitinK at

Ujjayini in tho presence of Vallabha, is thoreforo a vassal of the samo Vallabha

or Sri-Vullabha of our grant, who overthrew his Krandfather’s kingdom of Uroach.

(Vid© Ind. Ant. Vol. XUI. pp. G5 et »oq.; also cf. infra p. 327).
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the succeeding HAshtrakütas of Gujrat was no otlier tliau Amoghn-
vurska or Sarva, the sou of king Govinda III.

The conquests of king Amoghavarsha and the overthrow of

Dhrava III. brought the Dekhani Kathods face to face will the

rising Ohapotkatas or Chaudas of Anahilapura Pätan that used

frequeutly to press down upon the Gujrat Rä^ho^s, and we lind as

deseribed in 1. 27 Krishna engaged in military operations probably

with the Guijaras, that made the wars of his ancestor Govinda 111.

quite stale and old as compared with his. But these suecesses did

not enable thein to enlarge their kingdom uorthwards ; for we find

Indra IV. in Ss. S. 836 about the saine Bagumrä where the plates

dated S. S. 789 and 810 were found.

This was probably because their hauds were quite full of

work and war against a niore eneroachiug and tiercer foe, the f’halu-

kyas of the South
,
who by this time were sufliciently quelled as

w. 11, 12, 13 would show ').

ln going over these grounds I have forgotten to bring forth

1) f tbink h noto illustrative of the coutemporaucity and relation of tho

Chupotkaja and Häshjrakfita kiugs will not at this stage bo considorod out of

place. The first of tbo must important Kajhod kings brought in eonnection

with Gujrat by his invasion ovor that and the adjoining territories is Dantidurga

wbuse Sämanpadh graut is dated S. S. 075. This would giv© V. 8. 81*1—

l

for his dato falling in the reign of Vanaraja the foundcr of Pätan and its kingdom.

1t was elther that this vislt left no lasting Impression or that his succcssorx

wero displaced by the warlike Vanaraja and his son Yogaräja In tlio timo of

the lattor we again hear of a foreign and a Kätliod invasion, and timt is linder

Govinda 111 S. S 72t* or V. S 884 tcf. Itadhanpur plates. lud. Ant Vol. VI

pp. 59 et soq). Then tho Gürjara enemy of Govinda 111. must be Yogaräja

about tho commeiu'omcnt of bis reign V. 8. 864, or Vanaraja about tho closu

of his reign V. S. 800 — betwcon S. S. 725 to 729. And we know frorn Käs
Mälä of tho invasion of Lätadoäa linder Vanaraja and Yogaräja. Tbc Gürjnra*

were still attacking Lata in S S. 734. The conqnored territory of Gujrat wa»

givon by Govinda III. to bis brotlier Indra II. About the closo of bis reign

bis power was overthrown liy tho Chalukyas of Kalyäna on ono sido. and bis

outposts in Gujrat wero pressed down by tho Gfirjaras in tho timos of Yogaräja

and Ksboinaraja Against hiin woro also arrayed bis own kinsmeu tho Käsh-

frakfitas of Hroadi who in tlioir turn strongthonod their own podtion nt tho

cost of their sovenign Govinda II! ’s son Srivallabha, who asccnded the

throne in S. S. 7 56— 7, logäined, in courso of timo, bis balance with the Chalu-

kyus ou tho ono band, and carried on bis wars suceossfully with four successiv©

princes of tho Gujrat Rashtraküpis on tho other — who wero at a war with

tho Gürjaras probably linder Ksboinaraja (V 8. 897 to. 922, 8. S. 762 to 787).

Consoquontly the Gurjara onemy of Srivallabha undor whom the Gujrat Kathods

must have bcon overthrown might be Ksheinaräja
,
and that of his son Krish-

iiarnja Hbüblmta son of tbo latter (V. 8. 922 to 951, S. S. 78(1 to 817) and
Virasiinha or Vairisitnha (V S. 951 to 07 G. S. S. 81t* to 841) during a littl©

over the first half of his reign. The remaining part of Vairisiuiha’s reign must
have been contemporaneous with that of Indra IV or Nityavarsha 1. i.about

S. S. 833 to 840). Katnäditya of Gujrat (who reigned from V. 8 978 to 991,

8. 8 841 to 856) and the last King Sämautasiinha (V. S 991 to 998. 8 8. 856
to 863) must have flourished ln the times of Govinda V. son of Indra IV and
his succcssors.
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other nn<l prior deduetions as derivable from these grants coneeming
this family of kings — that is so rieh in its copperplate grants

and inscriptions in Sanskrit and Old Canarese, so verv ably edited

by Mr. Fleet and Dr. Bilhler in the pages of the Indian Antiquary.

These inscriptions too like the Sangli and Karda Plates (reprinted

at lud. Ant. Vol. XII. pp. 248 and 283 et seq.) trace the origin

of this royal house to the divine Chandramas
, and down through

that deity to the Yitdavas, — in whose family was the still inore

divine Kpshna, — and there too to the gens of the Yftdavas des-

eended of S&tyaki. The date of the present graut militates against

the conjeeture niade by Mr. Fleet, at page 248 of the Indian

Antiquary, Volume XII., on the then available data, supported though

that conjeeture be by the learaed note of Pandit llhagvanlal Indraji,

that it was the Sangli plates that first iuvented this divine origin

of tlie race. I am humbly of opinion that what the family bard

did in the present and other cases was that he revived an old race

legend in the matter.

The bardic chroniclers of Rajputana ascribe different origins

to the various clans of the worldwide Hathöre tribes that patroni/ed

them. The Guptas too were incorporated with them (Vide Pope's

History of India, Ch. I.). These Rahtores are bv some said to have

been descended of the mythieal Solar race. Others say that they

were produced from the Raht or backbone of Indra. And the author

of Somaprak&£& that traces the Rahtores from the creation

down to Sumitra
,

while noticing a blank until he eomes to the

Kamdhaj Rahtores, means us probably to understand a lunar origin

for them. Col. Tod in his usual way of fanciful derivatious ascribes

to them a foreign — an Indoscythic origin, at the same time not

at all losing sight of their lunar extraction. (Tod’s Rajasthan, Vol. I.

p. 88; also Vol. II. pp. 2 et seq )

Cnuuot the appellation l’älidhvaja, an analogue of Kämndhvaja
or Kamdhaj , warrant us in speaking of the present as one of the

many branebes of the glorious Rahtores originally of Kunyakubja
and the North. We have found several ramitications of the race

in different parts of Gujrat, Lftta and Konkana, as the Räshtrakütas

of Mitnapura and of the Chhäroli grant edited by Pandit Bhag-

vanlal Indraji (Jour. Bo. Br. R. A. S. for 1883) show.

It is singulär to note that almost all the here upto known
inscriptions of the family coramence their genealogy with Danti-

durga, one of the greatest of their monarchs. For. if we follow the

genealogical order of Mr. Fleet's table (Ind. Ant. Vol. XI. p. 109),

we find that the reigns of the first five kings are not remarkable

for any great event or foreign eonquest. The fourth is said to

have married a Chalukya princess who was descended from a Somän-

vaya on the mother’s side.

The sixth king is Dantidurga — and his conquests comprise

the overthrow of prinee Vallabha that gave liim the title of
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„riVjadhirAja pararnesvara“ and an easy victory over Karnftta, the

vanquisher of the lord of KAfichi, of Kerala, Chola, Pändya, £rt-

Harsha, Vajra{a. The Karn Ata army may be intended for that of

the Kalyäna Chalukya. This refers according to Mr. Fleet to one

and the same thing, the eonquest of the Western Chalukya king

Kirttivarman II. who commenced his reign in £. S. 669 and who
was the last of the family to exereise doiuinion over the northern

part of Carnatic until the Western Chalukyas were restored by
Taila II., a little more than two centuries later. This fact is corro-

borated by the Elura inseription as well, that States that he sub-

jugated the kings of Sandhubhüma or Sandhuküpa, Käflchi, Kerala,

Kalinga, Kosala, Sri-Saila (Kamula) country, MAlava, Lata and Tanka.

Our present grants too are no less lavish in their praiscs and des-

cription of his great doeds and extensive conquests. His sway is

said to liave extended frotn the snowy peaks of KailAsa to Point

Kanya Kuinart. It inay be a hyperbole. But it means nothing

short of his victorious marches or his generally acknowledged supre-

macy or his paramountcy not called by any rival into questiou.

‘He conquered madhyadesa and planted his foot on Kanehi et cetera’

writes our poet vv. 5, 6, 7.

The reigns of the seventh and the eighth are again eventless.

This latter is not mentioned even by our grants. The reign of

the ninth is taken up in the conquests of Vatsa the conqueror of

Oauda— Vatsa being in Central India, its Capital Kausämbi, modern
Kosam, — and driving him in MArvftd, the imprisoning of Gang», and

the eonquerring of the Pallava ruler of the South. So his conquests

extend to Central India and as far north as MurvAd
, and to the

south as far as the kingdom of the Pallavas, — as those of Danti-

durga concern themselves with the victory and mastery over KarnAtu
and the Chalukyas and the surrounding country. Our grants des-

cribe him as the vanquisher of Northern kings and the conqueror

of the ruler of Kosala, — meaning t.hereby the Chalukya of KalvAna.

Ho is further described to havo wrested the white umbrella froin

the Northern king (cf. v. 10).

Then wo come to the reign of the 10th king Govinda III.

who is here styled Jagattunga. He successfully overthrew the eon-

federacy formed against him headod by Ganga who was subsequently

released. He again revolted, but was again reduced to subjeetion and

imprisoned. Then come his victorious marches through and conquests

of the lands of the Gurjaras whose king Hed before him, and the

Submission of the ruler of MAlava after Crossing the Vindhyas, and

the doing of homage to him by MAra Sarva, and his spending the

rainy season at Sribhuvana. Rut Govinda III. is not at all described

at length in our grants as he is elsewhere (v. 11).

This Govinda III. or Jagattunga was succeeded by his son

Srl-Vallabha who too is not an insignificant monarch. He is rAju-

r&ja, king of kings. It was he that revived the RaRa power that
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was overthrown by tbe Chalukyas whom he repeatedly vanquished

and almost wholly rooted out. It was he that was the frequent

sonrce of trouble to Dr. Biihler’s Dhruva III. as rightly conjectured

by him. The evidence that was not forthcoming with Dr. Biihler

is supplied by the present grants. The Yallabha referred to by

Dr. Hultzsch’s inseriptions is the very same monarch.

£rt-Vallabha was succeeded by a still more warlike potentate,

Krishnaräja. Can it be that this Krislinarnja or Kpshna II. is the

one whose grant is edited by Dr. Hultzsch so frequently referred

to by me in this paper. He is said to have led an expedition over

MAlava, and this has beeu meant or at least hinted ut by 11. 26, 27,

v. 1 5 of our grants. His second narne is Akälavarsha, and we know
that that is the case with him too (Vide 11. 44 et alt. of our grant

No. VIII. and IX.). The grant is dated S. 810 and his reign

is stated by Mr. Fleet to fall between S. S. 797 and 833 whieh

olearly means that he was reigning in 6. S. 810. His war with

the Gürjaras brings hiin to the scene loeated by Dr. Hultzsch’s

grant, Aukulesvara. Dr. llühler has very nearly established that

the Gujrat. brauch was overthrown long before under Dhruva III.

Besides, the Bnguinrä grant of S. S. 810 does not supply the

medial links in the chain of kings given by Dr. Biihler. The only

eircumstances in favour of supposing Krishna II. to be another mau
and one belonging to the Gujrat branch and that he came after

Dhruva III., are the name of his father Dantivarman and bis being

a snmnd hignt äsesham ahäsabda which msikes him a foudatory

chief. But the inscription is too ineorrect and confused to warrant

the plausible deductions of Dr. Hultzsch. Yet, I too advauce my
view with great diffidence. At least the state of the case demands
a revision of the grant by the Doctor himself or by Bandit Bhag-

vnnlal Indraji or Mr. Fleet or Dr. Bühler, who linve rnade the

dynasty their life's study.

Krishna II. or Akälavarsha had a son by name Jngattunga

who does not. seem to hsive occupied the throne as appears from

an ommission of his name in the prose colophon to the metrical

portion which describes «Ti (fl

q

$ as to be

TT^T^WTrl
,
and is

,
as we know

, the second name of

Krishna II. But Mr. Fleet while editing his Sanskrit and Old Canarese

Inscriptions No. CXXXI., is inclined to ascribe it to Jngattunga

whose title he takes Prabliütavarsha to be. Because Govinda III.

had the titles of Prabhiitavarsha and Jagattunga, Mr. Fleet argues

couversely that it does not seem improbable that if even the inseriptions

disclose the real name of Jagattunga II. it will be found to be

Govinda V., and that this Prabhütavarsha is that Jagattunga II.

But there is a chronological difficulty that seems to have escaped

the notice of the learned editor. While the inscription No. CXXX1I,
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coming immediately after of his son Indraräja or Nityavarsha is

dated 6. S. 838 , it would be absurd to suppose that the father

would be ruling after bim . And here we liave two inscriptions

more dated f>. S. 836 wbich throws back the reigu of the son still

earlier. The reign of Indraraja appears to have but lately comniencedL

It is therefore that it is not very eventful about the time of our

grants: the usual flourishes about it mean almost nothing. The
only way out of the diftleulty of Mr. Fleet's case above is that the

reigns of the two preceding Sovereigns having extended almost over

a wliole Century
,
Jagattunga must have reached a very old age.

And so he must have resigned the kingdom in favour of his son.

And the solitary instance of his name being connected with a

religious grant made to a tank , — granting that Prablmtavarsha

is his name, — ineues uothing beyond his existence at the time

as a Vnnaprastha and not as a monarch. The title Prablmtavarsha

bas not with it other regal adjuncts, to lead us to ascribe him
that status. Besides, we have an instance of the kind in the his-

tory of Gujrat, in the case of king Durlabhadeva uncle of ßhima I.

who lived the life of a recluse after resigning the kingdom in his

nephew’s favour. Again we have a parallel in the instanees of

Krishna III. and Amoghavarsha II. of this very dynasty
,

about

whose actual reigns Mr. Fleet entertains great doubts (Ind. Ant.

Vol. XII. p. 255). Or we may propose an alternative hypothesis

for Jagattunga’s reign, that he was joined with his son, as was

Kotliga or Khottiga with his younger brother Krishna TV. or his

nephew Karka III. (ib.) — wbich rests on the slenderest ground
possible. Or. that he was not living at the time or at any time

earlier at whieh were made the grants of his son noticed above.

And this was very probably the case.

The inscription Xo. CXXXI. is dated S. S. 840 for 841. And
so it mast belong to one coming after Nityavarsha I. or Indra IV.

— and we find that the son and successor of that monarch

Govinda V. had a title Prabhütavarsha , veiled in a figure though

it be, as is usual in such cases. Consequently the inscription of

Prabhütavarsha may be that of Govinda V. We have inscriptions

of the same Govinda V. dated A. S. 851 for 852 (Ind. Ant. Vol. XII.

p. 240) and 6. S. 855 (Mr. Fleets No. CXXX1II. ib. pp. 247 et

seq.) Mr. Fleet further adduces proofs of Govinda V. ’s existence

still earlier about S. S. 845 or a little after, on the ground that

au army sent by him against the easteru Chalukva king ßhiina II.,

who reigned from about 8. S. 845 to 857, was defeated by the

latter as mentioned in an inscription of that dynasty belouging

to Sir Walter Elliot
; so we would not be far wrong in pushing

backward his date still eiuiier by about four or tive years. This

fact taken with others supplies us with the termini for the reigns of

Indra IV. or Nityavarsha I. — S. S. 833 on the one hand and

6. S. 840— 1 on the other. The shortness of his reign is quite
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explainable on the grounds mentinned above, viz. the extensive reigns

of two of his predecessors.

I cannot now do anything better than closing this paper with

subjoining the text and translation of the grants and a geuealogical

table derived therefrom. Passiug over the mythical portion of it we
have the table as follows. —

Govinda I. (6.)

I

Karka I. (6.)

Kpshpa I. (6.)

I

9.) Nirupama (8, 9.)

I

Jagattunga (8. 9.)

, I

Srfvallabha (8. 9.)

I

Kpshna II. (8. 9.)

Akalavarsha (8. 9.)

I

Jagattunga II. (8. 9.)

I

Indra (6. S. 836)

or

Nityavarsha I. (8. 9.)

NB. — Kuruudaka mentioned in the grants of Indraraja is

the modern Kadode on the Tapti near Bärdoli in the Burat

collectorate.

Indra II. (6.)

I

Dautidurga (8.

Transcript of the Navsari Plates of King Indra IV.

No. VIII.

Plate I.

u.) ?r7t i

w 3fra-

(3.) h: i ^M+Hf?nrr5r w *rwr: «rrHTgfnrTRi-

tTTT^T^ 3TJT-
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(4.) ii * srqfH yi<q*4lq(8ic

(5.) II

(6.) wr ^wtr^i: ^ffr^RrrgiTxjfw^ i

wr<ift *rpri

(7.) TSR ffäffarfh *r(sic ht)^T afr^t»i®iT-it

\i

(8.) T^TR^(sicj ^)RTT II *TTR?^ f^T7raTWt%^(sic *()-

wr
(9.) j^tTpfftw^ i

^(sic 3t )*aR"3RiT^tW'

(10.) WnRTR H (alter sic %)

xp^ R »Töf^i (sic *t) I

(ii.) q<gnmqrey^ ^n*t*RTOT: «mniifr

*p: ii %7ft: *rr-

(12.) 3*fMJR(sic ^)^f*^?IT|«raiifW^T iwreTffTnfH«l-

(13.) yJ I r<

r

l l *rTTrT I WTfTt ^tf^Tm: gR^?TfRWtf^*n-

^rrWRT^TR^Ttlsic ^)-

(14.) ^ffi<,qfd d*l*l'gWT*re
i

t JTR^rfaT II fj^TT <n«ifa4^%^

>•

(15.) nw Trn^i ttsp i inHW(*K<mifti ^
sHa««

(16.) fir. Hfvidwm : ii

^R(?
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Plate II (a).

(17.) fä: i «H < i s^ f«T«-

««t(sic ifrft: h «-

( 18 .) f*nfr «wr: urftnrft fwr-

^r^iTRST mrf-

(19.) I TT*

«H 1 fam«-

(20.) «(sic 11) 1« ft(sic %)<rr?T^ T% l| (T^n%5) Wrpft äPH

««Tf*ntfs[«: i ^rftr aftw

(2i.) ^ TTirrnmäThRTfi 11 fnwr «apjwrsfcfr Tfrrw-

(23.) fw^isic ft)Th«(sic «)«<wM(sic «)up#Tf«« #

(24.) «prft/ftarf« pütti: i «tmf« «ifrqzqKqa;rift*( aft-

xrfac-

(25.) WTf7T w «(sic H)l|1aair«i: B ^rflfqfrl 3 1 fe*l

**Mö*s*n~

(26.) ati^ftofr 3f\<THfa(sic firH4H*)<$ fqajar «-

(sic h)tt: i vrrrreTfttw *hsr*rni«-

(27.) «ft «^7«ft^Taft(?) < «Wf 3R:

««((sie ir«)f« ii «-

(28.) «f« «fsmatafl ^ap^i ftfanrrj-

l ^M|««T-
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(29.) *fU*IWT: H

(30.) %?*rRnwfr Ji^^rrrwrPshnro-
>•

04v«ii«-

(3i.) T- i i(sic ^rr)#t: ^(sic ^r)^5i*j «rrera^rt

hk?: f?nf: *fT^gvK<i«t f«rf^-

(32.) ^Stft ^wrfinre: « *t(sic tf) TO?*ta(sie Tr)tn;-

m:(sic ifV-) ?fV

Plate II (b).

(33.) <ti i r<MltjHl*l*(^«OM (sie ^f^-R I WTTTfTPJT-

fätftfäWp: *RTfq TRttf-

(34.) fH: tr?rrf7T f^R: ii *n*«PTnr-

wra^ftw^Tm-

(35.) vrj: ^f^^Tffsprrtw^TO »raft: «tttwt i

t*?'- «^Of^Ti^iO

(36.) ffrfT^r xiftfur^ Ht # ^g^^fYnrcTnrr^R-

*rt( sic sfrmm wm>R-

(37.) Tg^M^: I ^RfHBürrsRR:

S*OTI*m(sic ir)TW J-

(38.) (sic f*)TWTVN^-

(39.) *TWT ^J^f-^MTTTW: I 5PH

sng: fsrf^t

(4o.) »nitfa ^ >r ^tsrpji *fr«ra: n

Tit %*ft-
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(4i.) ^rNrrSrwr i f^rr * fafsnro; u *-

(42.) wWm .^amnsu i^ i

^rfr tn^pu*p§ta-

*»jr* u ?r ^ tjt;-

»WfTT^iwrTT^Tfvrnr-

3RT^T(sic ^)t-

«npft «j«im*fwmRT(sic *r)-

^rnrr^TifTTf^pitTnrm-

*r«nr ^rt*rr*i-

(47.) %7TTWPfn*r^rr f^WT-
*i?r »rar »rnTTf^rfrTTw-

(48.) «i^(sic % if^roru^u^iftfi^rir^ «rapunnftTr^ Trf%-

PTöjf^smarw^T-

Plate III.

(49.) (ft)5( fa^irpi ^rV*iriM*ig«?rro f^wirsr

m^^RTihT^Rrfw^r-

(.10.) rtrffll«: w u^pft ^TRWT «TT*^-

TO* qfjpnft vft-

(51.) in iriTiit TT^r-parTg^gg^~Yq^rf^fP*ft£ ji :

TPTfr^T: TT^TTS-

(52.) ^TTPITTV: ^frPTWPff^l sic TTVP*rffT^T(iead

J5n^)^«j^Tfrran TT^^Tmrft?nfar»TT;-
Bd XL. >>
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(53.) TptereTiJ qim^g(sic Tj)WfTHTt

(54.) % jjwrg^nrnsir t «^rnftnrnrr»wr-

(55.) ^jrrfr wTfr Tmrarmfr *rfö: fr-

(56.) ^3T^fTfW*n *W^T-

Tfw«n

(57.) »fcnft »fr*nm: ®rc Träw irfnf^pft tt*t$ t Tirf^-

Tfr-

(58.) tftprr ttpSt »!^n»i7f*rfMs(^rnf*i-<;<«fl(4l(sic

(59.) »ftw ^wr(sic *rr)-

VTlsic vt) TT sftwffl *T «}Tf»T^WT-

(60.) TTT$: Wftfi T HTTrTT "BT%*T I Tf^fawrfW

^3f fTTOfr «f*T^: TTP$-

(61.) tTT TT^*tm T ?TT#T TTÜi T%?T, I 'vftvirt W*t «T#

^TWTt TT-

(62.) T: ?fT *T%f?T ^rt *T TThPt Tt T *Tff T ^TTT. I

ottrPt# vtfinj^nwt

(63.) TH^ T5T^ m*T»foft HTfff: I^TfTT:

wfT «reft TT*OTjp B

(64.) %(?$?)*rrf^W« $TTT l W7TT «(siclT)-

TTT D I
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No. IX.

(Lines 16 PI. I. 17 PI. II a. 15 PI. b. 16 PI. III. have

suffered inueh from time. Tbe Plates are 13 in. and 9. 5 in.) The
text is almost tbe sarne as in No. VIII. The portion where tbe

name of tbe donor occurs as under:

(49.)
• • •

• qiftfaf äjü

tr% Twwf’jjrr«!

(50.) mrrarvjTO ^tt »tut

uth: p-

(5i.) ?frirfi8nrr vfawfl:

»rewfinrö-

ir^prarnrnftTT-

22
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Zur Kenntnis« der Ary;i.

Von

Hermann .larobl.

Tn meiner Abhandlung über die Entwicklung dpr indischen

Metrik in nnchvedischer Zeit ') habe ich mich der auch von

Andern angedeuteten Ueberzeugung angeschlossen, dass das Aryä-

Versmass volkstümlichen Ursprungs sei, d. h. dass diese Strophe

zuerst in der Prakptpoesie ihre Ausbildung erhielt und dann erst

in die Sanskritpoesie, der sie ursprünglich fremd war, Aufnahme
fand. Wenn sich das so verhält, so müssen die Gesetze der Ary:\

am reinsten in der Prakpitpoesie bewahrt sein. Die Richtigkeit

dieser Vermutung stellte sich für mich heraus, als ich den Text

der Agadadatta - Katha (siehe meine „Ausgewählt« Erzählungen in

MäharAshtri“) bearbeitete. Was ich dort fand , bestätigte sich

auch für die Aryastropben der Kalikäcüryakatha. Da nun aber

das Alter beider Texte unbekannt ist, so beschloss ich die teils

gefundenen teils vermuteten Gesetze an den Versen des Saptaya-

takam Hala’s zu untersuchen. Diese Sammlung hat den doppelten

Vorzug, dass sie einerseits sehr alt, zum grösseren Theile wahr-

scheinlich älter als die uns bekannte classische Sanskrit Literatur ist,

und dass sie anderseits Verse von einer grossen Anzahl verschie-

dener Dichter enthält, mithin nicht die metrische Gepflogenheit

eines einzigen Dichters sondern die Metrik einer ganzen Literatur-

periode zum Ausdruck bringt.

Schon Cappeller *) hatte bemerkt, dass der Amphibrachys im

4. Gana ebenso wie im 2. bei Hfila bedeutend häufiger ist als bei

den übrigen Dichtem. Ich fand nun, dass er in einem bestimmten

Falle stehen muss, nämlich:

Wenn die Cäsur vor de in vierten Fusse fehlt,
musR dieser ein Amphibrachys oder der gleich-
werthige Proceleusmat.icus mit Cäsur nach der
ersten Kürze sein®).

1) Siehe diese Zeituchr. 38, 590 fgg.

2) Siehe dessen Habilitationsschrift: die Gannchanda«, p. f»G.

3) In der Agadadatta Katha steht der Amphibrachys auch dann im 4 Gana.

wenn derselbe mit einem hinteren Glied«* eines Compositum» beginnt. Nicht

su in deu Übrigen Erzählungen.
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Du die Verse ohne Cäsur am Ende des Püda von den indischen

Metrikern vipitbi genannt werden (und zwar, je nachdem die Cäsur
in der ersten, oder zweiten, oder beiden Vershiili'ten fehlt, ddi-

oder mukha-, antya oder jtujhatia-, ubhat/a- oder mahn-, vijndd)

so will ich das von mir gefundene Gesetz das Gesetz für die Vipulü

nennen. Im Häla linden sich etwa vierhundert Belege für dasselbe,

und auch in den übrigen Texten der Prükfit Literatur wird es

streng beobachtet. Diejenigen Verse, in welchen es im Häla
nicht beobachtet wird, lassen sich in den meisten Fällen leicht

emendiren. Ich will sie alle hier vorführen.

v. 5Ö : .sahnt sahai tti tena ta~

hd ramiu suraaduvüiaddhena
mau lese (cf. Ind. Stud. XVI 46) taha tena räinid statt tena tahd

ramid.

v. 171: upphatlai makkado khok-

khei a pottam ca pittei

das a ist Webers Conjeetur. Man lese khokkhnei statt khokJehei

a. K bat khukhuci was aus khukkhaei entstanden zu sein scheint,

cf. 532 kholckhdmuhalo : unter stetem Geknurre (ebenfalls vom
Affen gesagt).

v. 177: stdii dummemti kalamvä-
im jtdut inam taha na sesakustundim

Ind. Stud. XVI 71 hat die richtige Lesart mamatu für nuim, man
lese also kalambdijaha mamam.

v. 566: ko ko na patthio pahi-

dnam divibhe ruamtammi
Man lese mit >f>

pamthidna statt pahianam.

v. 682 : ducchanti sirehi vi-

valiehi ua khatlivhi njjantd

Dieser Halbvers hat auch im fünften Fusse einen Fehler, wio

wir später sehen werden. Man adoptire die von Weber in der An-

merkung empfohlene Varianten vi valdhi und khaftiehi und lese

demgemäss

:

ducchanti sirelii vi

valdhi ua khaftiehi nijjamtd

Uebrigens lautet der Halbvers in K ganz anders und zwar

ohne metrischen Fehler.

v. 760: veilviidai/dharumte-

nam milii/d jam si pärena
Man lese den letzten Päda mit S Jam viilid tarn si purena

oder (Ind. Stud. 192): haravitillamailiyd.

v. 835: sivinaaladd/tapiaainajni-

laiuggamam'bbhurehi amgehim
Die MSS. haben pülauggama was eine More zu wenig ergiebt.

Weber conjicirt pulaingg ".

Ich lese: sioinatiUuklhapiaainä

lndattsjijamanibbharchi amgehim
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„Sie, die im Traume den Liebsten sieht* v. 729 ist nur in Sanskrit-

übersetzung überliefert: garjanti panlhdno bakutrindh praaritäh

snritah. Webers Rückübertragung lautet:

gajjamti ghand pamtfui-

no vahutand a (lies tanad) pasdrid mriä
Ich restituire

:

gajjamti ghand pamthd
oiihulatatui pasaridu sariäu

Nur 891 und 949, beide der 1. Telifiga Recension ungehörig,

lassen sich nicht ohne gewaltsamere Conjecturen metrisch berich-

tigen. Sie mögen als Ausnahmen bestehen bleiben
,
doch können

diese 2 Ausnahmen nicht ein Gesetz erschüttern, das in etwa

vierhundert Füllen sich bestätigt.

Nach einem bekannten Gesetze der indischen Metrik darf vor

einem enclitischen Worte keine Cäsur stehen. Daraus folgt, dass

Verse deren vierter Fuss mit einem enclitischen Worte beginnt,

Vipulä sind. Auch in diesem Falle findet das Gesetz für die

Vipulä mit voller Strenge Anwendung. Von enclitischen Worten
finden sich bei Häla in der fraglichen Stellung natürlich nur ein-

silbige; nämlich va (wa

)

28 mal, pi (m) 12, si 8, ft" (tti) 3.

khu (Am) 2, ca (a

)

2 mal.

Es sei noch bemerkt
,

dass auch Vnräha Mihira das Gesetz

für die Vipulä durchweg beobachtet, jedoch finden sich einige Aus-

nahmen , welche die Abnahme des sichern metrischen Taktes be-

weisen. Bei diesem Autor ist die Vipulä zwar häutiger als bei

den übrigen Sanskjit-Autoren , dagegen viel seltener als bei den

Präkpt-Dichtem, Häla etc.

Für die Entstehungsgeschichte der Aryä giebt das Gesetz für

die Vipulä einen beherzigenswertben Fingerzeig. Denn wir dürfen

in der Vipulä den Rest eines älteren Zustandes sehen, in welchem
die Cäsur noch nicht am Ende des dritten Fusses stand (siehe

meine oben citirte Abhandlung p. 600), umsomehr als die Vipulä

in den Präkptgedichten am häufigsten vorkommt. Nun ist nach

meiner Ansicht die Aryä entstanden durch Einführung des Trisb(ubh

Rhythmus in die Vaitällyastrophe. Legt man einen Trishjubhpäda

in den Vaitäliyahalbvers, so ragt er in dessen zweiten Päda hinein

und verbindet so beide Päda zu einer engeren Einheit, und zwar
bildet dann der Schluss der Trishtubh - - - den vierten Garia der

Aryä. Es muss also demzufolge, wenn die Grenze zwischen den
beiden Päda des Arvä-Hemistich aufgehoben ist, der vierte Ga^ia

ein Amphibrachys sein. Diese aus meiner Theorie abgeleitete For-

derung wird, wie wir gesehen haben, durch das Gesetz für die

Vipulä vollständig erfüllt. Für die Thatsache, dass in der classischen

Literatur incl. Dramen der Amphibrachys im 4. Gaija seltener wird,

können wir jetzt eine genügende Erklärung geben. Es wird nämlich

in der classischen Literatur in gleichem Verhältniss auch die Vipulä

immer seltener. Indem die Cäsur am Schlüsse des dritten Gapa
beinahe zur Regel wurde, begann nun mit dem vierten eine neue
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metrische Reihe. Es widersprach aber dem Geschmacke der Inder,

einen Gagavers mit einem Amphibrachys zu beginnen, wie wir aus

dem Hypermetron ersehen. Denn in letzterem ist der Amphibrachys
sonst an ungrader Stelle geset zulässig, aber an erster Stelle wird

er selten gesetzt. Dasselbe Gefühl begünstigte also im 2. Päda
der Aryä für dessen ersten Gaya andere Metra als den Amphibrachys.

Beachtenswerth ist, dass, wie schon angedeutet, das Zurücktreten

des Amphibrachys im vierten Gaya gleichen Schritt hält mit der

Befestigung der Cäsur vor dem vierten Gaya. So ist bei Varäha
Mihira die Vipulä noch ziemlich häufig, während sie sonst im

Sanskrit nur ausnahmsweise vorkommt, und ebenso ist bei Var.

M. der Amphibrachys in dem vierten Fusse verhältnissraässig viel

häufiger als in der übrigen Sanskritliteratur. Nach Cappeiler a. a. 0.

p. 66 bildet bei Var. M. der Amphibrachys 27,5 Procent aller

Vorkommnisse im vierten Gaya, während er in der übrigen

Sanskritliteratur nur 14 Procent ausmacht Die Entwicklung der

Aryä hat also folgende Stufen durchlaufen.

Zunächst bildete sich aus der Jagati das Vaitäliya:

“» — w —f w w ”

~ |2 mal.

Indem dem Vaitäliya der Rhythmus der Trish(ubh untergelegt

und gleichzeitig die Eintheilungin Gaya eingeführt wurde, entstand

diejenige Aryä, welche sich im Acär. S. und dem Sütrak. S. findet;

Nun wurde der Trishtubh-Rhythmus über das Ende des ersten

Päda fortgesetzt
; so entstand das längere Aryä-Hemistich

:

o _y o o O U w O w O o w ^ O O w
O W * > wo* * o w » * wo*
Ein Fortsetzer dieser Form ist die Vipulä. Jetzt machte sich

eine neue Päda Eintheilung geltend, welche den Amphibrachys im

vierten Paya zurückdrängte. Gleichzeitig mögen auch im zweiten

Gana andere Versfüsse neben dem Amphibrachys Platz gegriffen

haben. Indem nun das quantitirende Princip in der Metrik zur

vollen Anerkennung gelangte
,

entstand die gemeine Aryä oder

eigentlich Glti. Denn eine allseitig befriedigende Erklärung der

kürzeren zweiten Aryähälfte vermag ich zur Zeit nicht zu geben.

Kehren wir nach dieser theoretischen Abschweifung wieder

zu den Versen des Häla zurück, um deren feineren Baugesetzen

nachzuforschen. Wir wissen, dass der Proceleusmaticus mit Cäsur

nach der ersten Kürze der rechtmässige Vertreter des Amphibrachys

ist; 1) im 6. Fusse der längeren Aryästrophe, 2) im 4. Fusse der

Vipulä, 3) in den ungraden Füssen des Hypermetron. Aus der

Gleichwerthigkeit beider Füsse können wir zweierlei schliessen.
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1) Iin 2. Fusse muss der Proceleusmaticus mit Cäsur nach

der ersten Kürze zu dem Proceleusmaticus mit einer anderen oder

ohne Ciisur in einem ähnlichen Häutigkeitsverhältniss stehen wie

der Amphibrachys zu den andern Versfüssen. Und das trifft in

der That zu. Denn ersteres Verhilltniss ist im Hüla etwa 1:1,
letzteres etwa 3 : 4. Auch die Aga<)udntta Kathä liefert ähnliche

Verhältnisszahlen.

2) In den ungraden Füssen ,
von welchen der Amphibrachys

ausgeschlossen ist, darf auch der Procel. mit Cäsur nach der ersten

Kür/.e nicht stehen. Auch dies bestätigt sich. Jedoch müssen wir
diesen Gegenstand eingehender prüfen.

Es findet sich der Proceleusmaticus in den ungraden Füssen

der Aryä bei Häla: im ersten Fusse 221 mal, im dritten
Fusse 50 mal, im fünften Fusse 48 mal, im siebenten Fusse
1 5 mul ') Im ersten Fusse ist nur dann der Proceleusmaticus mit
Cäsur nach der ersten Kürze denkbar, wenn der Vers mit einem

einsilbigen kurzen Worte, auf welches drei kurze Silben folgen,

anhebt. Dieser Fall tritt nur bei na ein und zwar im Ganzen
10 mal. Aber 8 mul lautet der erste Fuss na vi taha, wo also

vi als Encliticon mit na ein Wort bildet, also keine Cäsur vor ihm
steht. Die beiden andern Fälle sind : na Ica/tai (59) und na chioai

(533), in denen na als vor dem Verbum stehend wie in na-änai
proclitisch ist, also keine Cäsur nach sich zulässt. Dass wir

in der That na bei Verbum als proclitisch betrachten müssen
wird auch dadurch wahrscheinlich gemacht, dass es nie im An-
fänge des 6. Fusses steht, wenn dieser ein Proceleusmaticus ist.

Im dritten Fusse steht 274 (
tat)tha va jaha

,
755 vi hu inahu-,

649 ya hhanai; in den beiden ersten Fällen steht ein enclitisches

Wort in der zweiten Silbe , im letzten das proclitische na in der

ersten Silbe
,
daher in keinem Falle Cäsur nach der ersteu Silbe

möglich ist v. 742 lautet bei Weber:
gaaganidutujaewimira/j/ia-

sei'thasaddiUarikkhajdinarn

Hier würde Cäsur nach der ersten Kürze des Procel. im
dritten Fusse stehen. Man lese daher mit T. W.

gaagatntlagavaaseriha-

8<irablnia#adrlül<irikk]uijdinaui

Diese Lesart empfiehlt sich auch deshalb, weil so die ver-

wandten Thiere wilder Ochs und Büffel, (,'arabha und Tiger zu-

saminenstehen und die natürliche Ordnung nicht wie bei Weber s

Lesart gestört wird. v. 963 lautet in der zweiten Telirjga Re-

cension

:

nun' gharojiamtaf/halini-

gharammi anunijjau vardi.

i) Hierbei »inii die C'itato »us der Alanknraliterxtur cvv 966— 1000)

unWrückMchtijrt weil dieselben Produkt® späterer Zeit sein können.
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Der metrische Fehler im 3. Gana füllt fort in der Form,

welche der Vers in Mammata’s Kävyaprakä^a hat:

nuii padoharavnlahi-

ijharaiuiui anunijjnu vardi.

Im fünften Fusse liegt ein Verstoss gegen unsre Kegel vor

in 682 , der schon oben verbessert ist. In 820 ist unsere Kegel

verletzt, ohne dass sich vor der Hand der Fehler verbessern

Hesse. Im siebenten Fusse ist alles in Ordnung.

Die oben aufgestellte Regel können wir als vollständig er-

wiesen betrachten, da sie in 113 Füllen bei Hala (die 221 Fülle

des ersten Fusses lassen wir billigerweise überall aus der

Rechnung) nur einmal verletzt wird. Ebenso streng wird sie

befolgt im Kälakacärya Kathänaka (42 Fälle) und im Sanskrit,

soweit ich die von Cappeller registrirten Fülle, in denen der Pro-

celeusmaticus in den Füssen 3, 5 und 7 vorkommt, untersucht habe

;

die , Indieben Sprüche* und die 10 ersten Capitel der Bpihat

Samhitä liefern 43 Belege. Man kann also behaupten, dass das

Gesetz, welches die Cäsur nach der ersten Kürze des Proceleus-

maticus in den ungraden Füssen verbietet, ebenso strenge Gültig-

keit hat als dasjenige, welches dieselbe im sechsten Fusse gebietet;

denn auch gegen letztere Vorschrift finden sich einige Verstösse.

Eigentümlicher Weise wird das von mir dargelegte Gesetz

von den indischen Metrikern nicht gelehrt, wohl dagegen ein

anderes , das aus jenem als ein specieller Fall hergeleitet werden
kann. Die indischen Metriker lehren nämlich

,
dass

,
wenn der

siebente Fuss überhaupt oder der fünfte der kürzeren Vershillfte

aus vier Kürzen besteht, vorher Cäsur stehen muss. Diese Cäsur
braucht aber nicht notwendig durch ein Wortende markirt zu sein,

sondern kann auch vor einem mehrsilbigen enclitischen Worte
oder mitten in einem Worte aber nur nach offener Silbe stehen.

(Weber, Ind. Stud. VIII, 462; Capeller a. a. 0. 95). Diese

Bestimmung lässt sich, soweit sie den siebenten Fuss betrifft, aus

dem von mir gefundenen allgemeinen Gesetze ableiten. Denn da

die letzte Silbe des sechsten Fusses stets eine kurze Silbe ist, so ist

sie auch immer eine offene. Da ferner nach obigem Gesetze

die Cäsur nach der ersten Kürze des Proceleusmaticus im siebenten

Fusse verboten ist, so darf derselbe nicht mit einem einsilbigen
enclitischen Worte beginnen; dasselbe besagt die indische Regel,

wenn sie die Cäsur vor mehrsilbigen Enclitica erlaubt, also vor

einsilbigen verbietet. Aus der Natur der Sache geht also hervor,

dass die indische Regel für den siebenten Fuss nicht verletzt werden
kann. Anders verhält es sich mit dem fünften Fusse der kürzeren

Aryähülfte. Cappeller fand nämlich hier den Proceleusmaticus nur

17 mal 1
) in mehr als 1000 Strophen, und in diesen 17 Fällen

I) Cappeller a. a. O. 95 steht 19, aber aus don Belegen p. 121 fg ergiobt

sieh dies als oiu Druckfehler für 17.
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steht 2 mal die Cäsur nach geschlossener Silbe, Beachtet man
nun, dass nur in 11 Füllen der vierte Fuss mit einer langen Silbe

schliesst, die also ein langer Vocal oder ein kurzer in geschlossener

Silbe sein kann , so ergiebt sich
,

dass in 9 Fällen die Regel

befolgt, in zwei nicht befolgt ist. Noch bedenklicher wird die

indische Regel, wenn man die Fälle vergleicht, in denen der

Anfang des fünften Fusses mitten in einem Worte einerseits nach

einer offenen, anderseits nach einer geschlossenen Silbe eintritt.

Ersteres findet bei Häla dreimal, letzteres einmal statt '). Bei dieser

Lage der Dinge ist es höchst zweifelhaft, ob man der indischen

Regel Gesetzeskraft beilegen darf. Jedoch ist sie sicher der Ausdruck
eines richtigen metrischen Taktes, der, um die fünf Kürzen des

aus einem Proceleusmaticus bestehenden fünften und die eine

Kürze des sechsten Fusses nicht mit einander zu verwirren
,

den

Anfang des fünften Fusses durch einen sichtbaren Einschnitt zu

markiren strebte.
A

Nach unseren Untersuchungen lässt sich die Aiyastrophe

folgendermassen beschreiben

:

Die Aryästrophe besteht aüs zwei Hälften von je 7 '/* Füssen

(Gaija) zu je vier Moren; der letzte (halbe) Fuss ist stets einsilbig

(kurz oder lang als Schluss der Zeile) und der sechste Fuss der

zweiten Vershälfte besteht aus einer einzigen Kürze. Gewöhnlich

steht eine Cäsur nach dem dritten Fusse; wenn sie fehlt, so heisst

die Arya Vipula. Der Amphibrachys oder der Proceleusmaticus mit

Cäsur nach der ersten Kürze muss stehen in dem sechsten Fusse

der längeren Vershälfte und in dom vierten Fusse der Vipulä,

während diese Versfüsse im zweiten Gana höchstens vorgezogen

werden. Die genannten Versfüsse sind in den ungraden Gaija aus-

geschlossen, dagegen alle andern, deren Morenzahl gleich vier

Kürzen ist, berechtigt. Vor dem siebenten Fusse in beiden, und
dem fünften Fusse der kürzern Vershälfte ist eine Cäsur behebt.

1) In der längeren Vershälfte steht in diesem Falle der Anfang des

5. Kusses 10 mal nach geschlossener und nur 1 mal nach offener Silbe.
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Berichtigungen und Nachträge zu den Amarävatl-

Inschriften.

1

Von

E. Ilultzsch.

Dr. Burgess, welcher gegenwärtig eine umfangreiche Ab-

handlung über den Stüpa von Amaravati vorbereitet *
,

hat mir

einige Abklatsche von Inschriften jenes Stüpa zur Lesung über-

sandt. Dies sind theils neue Inschriften, theils bessere Facsimiles

bereits veröffentlichter Inschriften. Ferner machte mich Dr. Burgess

darauf aufmerksam, dass das Wort suci sich nur auf steinernen

Querbalken finde und daher eine technische Bedeutung haben

müsse. Diese Ansicht wird durch die Inschriften des Stüpa von

Bharbut bestätigt, in denen das Wort suci häufig vorkoramt*. Das-

selbe bedeutet hiernach „Querbalken“ und ist mit Sanskrit suci

„Nadel“, nicht mit fuc» „rein* zu vergleichen. Je ein Mal kommen
die Nebenformen suji (No. 13) und suyi (No. 50) vor.

Unter den neuen Inschriften, die leider meist stark beschädigt

sind, ist besonders bemerkenswerth No. 53 wegen der Erwähnung
der Schule der Cetikas (Caitikas) und des Ortes lh'ijaqiri. Die

Caitikas kommen in den früher veröffentlichten Inschriften unter

den Namen Cetikiya (No. 1), Cetiavadaka (No. 14) und Cetiya-

vamdaka (No. 46) vor. Unter Räjagiri ist wahrscheinlich diejenige

Oertlichkeit zu verstehen, nach welcher die Schule der Rajagirikas 4

benannt ist Mit [Ä \5yasela = Rüja^aila (No. 37) scheint die-

selbe Oertlichkeit gemeint zu sein.

I. Berichtigungen.

No. 9 (ZDMG. XXXVII, 552).

[Savasajtutamasa 5 Naravasabhasammasambudhädicasa

Upäsakasa Närasalasa väniyasa Nägatisasa gharaniya Näkhaya sahä

apano putehi heranikena Budhinä Mülena

1) Siehe ZDMG XXXVII, 548

2) Vgl Trübnor & Co.’s Monthly List. Octobor 1885, p. 108.

3) Siehe ZDMG. XL, 80 und Buddhist SutUs transl&ted by Rhys Davids,

p. 262, note.

4) Vgl. Dipavatnaa ed. Oldenberg, V, 54.

5) Dieses Wort ist nach No. 7 ergänzt.
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Ueber Setzung. [Verehrung] der Sonne, dem wahrhaft

Erleuchteten, dem Treulichsten der Menschen, dem Resten [aller

Wesen]! [Die Gabe] der Ndkhd, der Frau des Laien, des Nd-
rasala, des Kaufmanns Ndqatiaa (Ndgatishya), mit ihren Söhnen,

dem Goldschmied Budhi (
Buddhi ), Slula

No. 13 (a. a. 0. 553).

[1] 15udha[rakhitasa]

[2] [su]ji dä[na].

Uebor Setzung. Eine säet, die Gabe des Btul/ui[ rakhita
|

(Buddharakshita).

No. 14 (a. a. 0. 553).

[1] Cetiavadakasa bha-

[2] yamta-Budhino bhätu-

[3] no [Pa]j)[i]no l ä-

[4] uugämikam

[5] suci-dänam.

Uebersetzung. Eine ttiici

,

die (nach dem Tode) be-

gleitende Gabe des Papi

,

des Bruders des ehrwürdigen Budhi
(Buddhi), eines Gaityavandaka.

No. 25 (a. a. 0. 556).

[3]

deyadhama paricakä be suciya dänä.

Uebersetzung. Zwei von ltiidern umgebene (d. h. mit

kreisförmigen Feldern bedeckte)* trucis, Geschenke, die verdienst-

liche Gabe u. s. w.

No. 29 (a. a. 0. 557).

Uebersetzung. Eine suci, die Gabe des Chadakica (Chanda-
kritya), des Obersten der Kaufleute, des frommen Städters.

No. 33 und No. 5 (a. a. 0. 558 und 551).

Unter Mahdcanardld ist die aus der Lebensgeschichte des

Buddha bekannte .Halle in MaJtdvana“ zu verstehen.

No. 37 (a. a. 0. 559).

[1] [R]äyaseluniväsino vusibhütasa

[2] [ma]hatherasa ayira-Bhütarakhitasa [a]-

[3] [tejvüsikasa Cula-ay[i]rasa ara[ha]-

[4] [ta]sa ayira-Budharakhitasa atevfäj-

[5] s[i]niya bhikhuniyü Nadäya thambho dä[nu].

Uebersetzung. Ein Ffeiler, die Gabe (a) des ehrwürdigen

Ottla (Kshudra)
, eines Schülers des in \ll]dya8ela (Bdjaraila)

1) I Jii'ses Wort »iaht auf den uratua Mick wie Papano aus; abur die

Umrisse des i sind noch ein wenig sichtbar.

2) paricaka = parigatam cakram f/asf/a. I)or Querbalken , auf dem
»ich die Inschrift befindet, enthält nach einer Mitthoiliuig de» I)r Hurgevs kreis-

förmige Felder.

t
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wohnenden, seine Sinne beherrschenden grossen sthavira
,
des ehr-

würdigen Bhutarakhita (“rakshita), (und />) der -Nonne Nadd
(Nandu), der Schülerin des arluit, des ehrwürdigen Budharakhita

(Buddharakshita).

II. Nachträge.

No. 47 (Block No. 16 B; Am. St. p. 13).

fl] Sidhnthasa bhariy&ya hhngomm[u]ya

[2] db[u]ya Bodhiya ca dänam inia udhapajta].

Uebersetzung. Dieser iirdhvapatta ist die Gabe
der Frau des Sidhatha (Siddhdrtha) und der Bodhi.

No. 48 (Block No. 22; Am. St p. 10).

[1]

[Si]dhai]i Mugudasa[mn]putasa marämufpama]

[2j [sadhujhutukänaip sasunhikänam sana[tu|

Uebersetzung. Erfolg! [Die GabeJ des Sohnes
des Ahujudasa\ina\ (Mukundacarman) mit ihren Töchtern,

mit ihren Schwiegertöchtern

No. 49 (Block No. 54; Am. St. p. 18).

[1]

Bhagavato Kevururnvat.haviya pavajitikayä [Va-

sajyä tha-

[2]

yä Haip[gi]yä bhäya[m]tiya E[o]dbiyä utayä imarp

pemdak[o] patitharp[pi]ta‘.

[3]

a.

Uebersetzung. [Verehrung] dem Erhabenen! Dieser peiujaka'1

wurde errichtet von llain\yi\ (Saru/T), der Tochter der ehr-

würdigen Bodhi der in Kevurura wohnenden Asketin

[' Vasd
] ( Vadä).

No. 50 (Block No. 114; Am. St p. 25).

[1] Budhilagahapatiputasa heranikasa

[2] Sidhathasa samitanätibadhavasa suyi

[3] dänam.

Uebersetzung. Eine siiri, die Gabe dos Goldschmieds
Sidhatha (SiddfuirÜia), des Sohnes des Haushälters Budhila (Bu-

ddhita), mit seinen Freunden, Blutsverwandten und Verwandten.

No. 51 (ohne Nummer).

[1] kasa bhariyäya ca Ka[uhä]ya snpitukäya

[2J pu[ya]sa nätimitabadhavehi deyadhaina

[3j patithapitn sethikapatä abatamälä ca.

Uebersetzung. Sreuhthücapattas und eine ahalamälA (?)

wurden als eine verdienstliche Gabe errichtet von den Bluts-

verwandten , Freunden und Verwandten des und seiner

Frau Ka\ntui\ (Krishnu) mit ihrem Vater

1 ) tu steht unter «ler Zeile

2) Vgl. Sanskrit pimlika „Plinthe“.
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No. 52 (Block No. 129; Am. St. p. 28).

[1] bbaya[ip]gena sabhagina'kena

[2j [ajbadamala karita satas[i]c[e],

Uebersetzung. Eine
|

a \badamala * wurde anfertigen ge-

lassen durch mit seinen Schwestern

No. 53 (Block No. 143; Am. St p. 30).

[1] Itäjagirinivusikusn

[2J Cetika 5 navakamakasa

[3] therasa bhayata-Budharakhitasa

[4] ateväsi . . [varu]rikaya bhikhu[ni]na Budharakliita[ya]

[5J sudhutuka . . . ya Dhamadinaya Sagharakhi-

[6] tasa ca dänatn.

Uebersetzung. Die Gabe der Dhamadmä (Dharmadattä)

und des Sauharakhita (Samtjharakshita) der Budhara-
khitä (Butldharakshitd

) mit ihren Töchtern [der Schülerin]

des ehrwürdigen BudharaJihita (Buddharakshita), des in Rttjayiri

wohnenden, den Neubau leitenden 4 at/unnra der Cetika« (
Caitika -

Schule).

No. 54 (Block S. No. 67; Am. St p. 50).

[1]

[Bhajgavato väniyasn

[2]

[gajsabädhiväge . . .

Uebersetzung. [Verehrung] dem Erhabenen! [Die Gabe]

des Kaufmanns

1) Lies m.
2) Dieses Wort muss mit abatamälä in der vorhergehenden Inschrift

identisch sein.

3) Lies Cetika- oder Cetikanam
4) Mit navakamaka vgl. navakamika in einer Bharhut-lnschrift; ZDMG

XL, 68, No. 76
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Beiträge zur altindischen Religions- und Sprach-

geschichte^.

Von

P. ton Bradke.

1. Der ar. Asura und die germ. Äsen.

In meiner Abhandlung über „Dyäus Asura etc.“ glaubte ich

die Frage nach der etymologischen Stellung des Wortes asura nur

eben berühren zu sollen: in der genannten Abhandlung war es mir

wesentlich darum zu thun, den Hegriff, welchen die Arier mit dem
Worte asura verknüpften, philologisch möglichst scharf zu prilci-

siren; und die Etymologie des Wortes hätte für diese Untersuchung

nur dann einen bedeutenderen Werth gehabt, wenn sie völlig sicher

gewesen wäre. Dem ist aber nicht so : ar. asu, asura [zur Bildung

von asura cf. skr. amhu-amhura, madhu-madhurn (madhula), adhvau-

adhvara und Lindner, Altindische Nominalbildung, p. 101. 145.

Wbituey, Indische Grammatik § 1188. 1226] kann sowohl auf eine

W. as wie auf eine W. ans zurückgehen, und in beiden Fällen

leiten sich Anknüpfungen ausserhalb des Arischen; im ersteren

Falle dürfte es mit lat. erus, esus, im andern mit den gern. Äsen
verwandt sein (cf. Brugmann, KZ. 23, 95. Fick, Vergl. Wörterbuch 3

111, 18, und Dy&us Asura p. XI. 85)*). Auf p. IX ff. der erwähnten

1) Das Devanägari-Alphabot gebe ich in diesen Aufsätzen mit unbedeu-
tenden Abweichungen (vgl. m. Abh. Dyaus Asura, p. XVI) im Anschluss an
Whitney’» Transscription wieder; das A vesta- Alphabet im Anschluss an Justi's

Handbuch, nur dass die Sibilanten nach Hübschmann, KZ. 24, 360 ff. (also Justi’s

f mit 8, s mit *, sh mit zh mit i) umschrieben werden.

2) In der Oesterr. Monatsschrift f. d. Orient (1886, N. 4 Beilage, p. Bö ff.)

belehrt mich Ilr. Rudolf Muringor unter anderen Dingen, die ihm ähnlich ge-

läufig sind, auch darüber, dass die germ. Äsen mit ab. anhu, ahura nichts

zu thun hätten, weil das germ. Wort einen Nasal verloren habe. Dor un-

passende Ton, durch den Ilrn. K. M s Artikel auftallt, Hesse sich vielleicht

durch dessen grosse Jugendlichkeit, wie sie sich nicht allein aus dor Form
seiner Meinungsäusserung zu orgeben scheint, oinigerm&ssou entschuldigen. Im
Uebrigen hätte der junge Herr Belege für die Thatsacho, dass im Altindischon

Formen mit a zu solchen mit an in der nächsten Beziehung stehen können,
wohl in keiner Elementar-Grammatik der Sanskrit-Sprache vergeblich suchen

dürfen ; Aehnliches gilt für’s Eranische. Sollten aber Aufsätze, deren Form und
Inhalt in Sanskrit-Uebungen einer ernsten Rüge nicht entgehen würden, dazu
geeignet sein, das Publicum über neue Erscheinungen auf dom Gebiete der

wissenschaftlichen Literatur zu oriontiren?
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Abhandlung habe ich einige sachliche Momente angemerkt, die für

die letztere Coinbiuation zu sprechen scheinen ; doch bedarf die dort,

aufgestellte Hypothese zunächst der Bestätigung von competenter

Seite, in diesem Falle also von Seiten der Germanisten. Wenn
jene Hypothese den Thatsachen entsprechen sollte, so wäre aetu,

atnira mit grosser Wahrscheinlichkeit zu den germ. Äsen zu stellen.

Andernfalls sehe ich nicht, wie sich die Frage mit einiger Sicher-

heit entscheiden Hesse: auch wenn die Äsen der Bedeutung nach

im Wesentlichen identisch mit den Devas sein sollten, so wäre damit

die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sie gleichwohl der Form
nach zu ar. asu gehörten, sei's dass die germ. Begriffsentwickelung

erst einer späteren Zeit angehörte
,

sei’s auch , dass sich das Wort
axu-ra erst im Arischen zu einem Beiwort des Dyäus ausgebildet

hätte (cf. dazu Dyäus Asura p. 110 ff.); doch Hesse sich in diesem

Falle axu, axura ebensowohl zu lat. erus stellen. — Ich will an

dieser Stelle nur noch bemerken ,
dass die erwähnte Hypothese

keineswegs auf der daselbst angeführten Etymologie von Wodan
etwa in der Weise beruht, dass sie mit derselben steht und fällt:

wenn z. B. germ. Wodan doch mit skr. väta verwandt sein sollte '),

so könnte auch der .Herr der Winde“ ursprünglich eine Form des

höchsten Zeus gewesen sein.

Einstweilen dürfte es aber nicht ohne Interesse sein, die Ver-

zweigungen der W. ans, ns durch die einzelnen Sprachen unseres

Stammes hindurch zu verfolgen.

Ooncrete Bedeutung zeigt eine W. ans in got. ans, Dt. anza

.Balken* (cf. Fick, Wll* 111, 18). Lautlich entspräche diesem

anxa- lat. ansa .Griff, Henkel“ = lit. asä .Henkel“, skr. amsäu
.die beiden oberen Arme des Altais“ l’W. (Fick 3

I, 15. Hübsch-

manu, Vocals. 152). Wenn diese Worte zusammengehören, so könnte

ihnen der Begriff .stützen
,

erheben , halten* zu Grunde Hegen.

Weiter wäre vielleicht »/»'Mir, dor. ‘«wer .Zügel“ hierher zu stellen,

wobei allerdings der Spir. Asp. unerklärt bliebe (anders Gustav Meyer,

Griechische Grammatik p. 165). Für die Bedeutungsübergänge vgl.

Stamm bei Kluge , Etym. Wörterbuch der deutschen Sprache,

cuyulus— xumi)— Handhabe zu heben— rapto (Fick, WB. 3
I, 518.

Kluge WB. s. heben) und Halfter bei Kluge. — Lautlich Hesse

sich auch skr. asi — lat. ensis zur W. ans ziehen
;

doch wäre die

Vermittelung der Begriffe schwierig. Sollte *nsi- ursprünglich .die

Waffe, welche man erhebt, schwingt“ bedeutet haben? oder ist. die

Waffe vielleicht nach ihrem Griff benannt?

Ans der Grundbedeutung .stützen, erheben, halten* konnte sich

ganz wohl die Bedeutung .erhalten, helfen, gnädig sein“ entwickeln.

Eine W. ans in dieser Bedeutung liegt thatsächlich in got ausbs, ahd.

1) Cf. Gmhnmin
, KZ. 10, 274. Zimmer, Zeitschr. für Deut-Hclies Alter-

thum 19, 164 fl*. In got. vaivö könnte der Ablaut ganz wohl ursprünglich

sein; vgl. zur \V ve Hübschmann, Vocalsystem p. 43 f. 84 !f.
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unst und vielleicht in gr. nyoatjvtjg, ürttjvtjg vor (cf. Kluge, WB.
s. Gunst, gönnen; anders Curtius, Grandzüge der Griechischen Ety-

mologie 5
p. 305 f.). Ob auch „gönnen“ mit Kluge (Paul und Braune’s

Beitrüge z. Gesch. d. Deutschen Sprache und Literatur 9, 154 f.)

direct zu ans zu stellen ist, vermag ich nicht mit genügender Sicher-

heit zu beurtheilen; es sei mir aber gestattet, darauf hinzuweisen,

dass Weiterbildungen mit s keineswegs ganz selten sind : vgl. lat.

canere und censere, skr. <;ains
;

ferner skr. 1. dhvan und dhvams,

cf. unser „Dunst“? skr. tarns neben tarn, tamas (vgl. dazu Kluge

WB. s. dämmern) etc. — Zu got. ansts, ahd. unst stellt sich sehr

schön das von Roth, Ueber Ya<;na 31, p. 28 f. nachgewiesene av.

asti „Beistand
,

Helfer“
,

welches auch nach der neuen Ausgabe
Geldner’s y. 31, 22 und 33, 2 handschriftlich nur mit kurzem ä

überliefert ist.

Zu dieser W. ans gehören ohne Zweifel die germ. Äsen, urspr.

= „Gönner, Helfer, Erhalter* (cf. Kluge in Paul und Braune’s

Beitr. 9, 155). Wenn ar. asura hierher zu stellen ist, so könnte

av. anhu, ahü in der Bedeutung „Herr“ gleichwohl mit lat. erus

Zusammenhängen
;
und es erschiene nicht unmöglich, dass ein solches

ahü — erus auch dem anscheinend so nahe stehenden ahura die

appellative Bedeutung erhalten oder wiedergegeben habe.

2. Skr. marut = lat. Mars, skr. garut, germ. Zwerg
und ig. ru, lu = v

In der bereits erwähnten Abhandlung über „Dyftus Asura“,

p. 1 1 2 f.
,
habe ich auf einige Momeute hingewieseu

,
welche die

alte, lautlich bisher nicht genügend begründete, aber desshalb noch

keineswegs unwahrscheinliche Gleichung marut - Mars •) ferner zu

stützen schienen. — Wenn wir es unternehmen, die ältere Gestalt

einer Gottheit auf dem Wege der Vergleichung mit den Gottheiten

verwandter Völker zu eruiren, so werden uns meines Erachtens

beim gegenwärtigen Staude der mythologischen Forschung ihr Name
iyid ihre feststehenden Epitheta und Attribute im Ganzen und

Grossen sicherere Wegweiser sein, als ihr allgemeiner Habitus, oder

die Auffassung, welche dem Forscher von ihrem innersten Wesen
eigen ist. Nicht nur wird das Grundwesen einer Gottheit — in-

sonderheit wenn diese einen weiten Wirkungskreis hat — sehr

verschieden aufgefasst werden können
;

sondern es ist auch zu

erwägen , dass die Uebertragung der Function verblassender Götter

auf andere, die im Bewusstsein des Volkes eine kräftigere Persön-

lichkeit gewinnen
,

keineswegs zu den Seltenheiten gehören dürfte.

1) Zur otymoi. Literatur über Mars-inurut cf. Preller, Kölnische Mytho-

logie. 3. Auflage von II. ,)or<l»n I, p. 334 Anm. und 335 Amn 4

Bd XL 13
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Zwar mögen auch die Epitheta und Attribute einer Gottheit all-

mählich denselben Weg gehen; aber sie haften doch fester an dem
ursprünglichen Eigner

,
und werden in der Hegel erst mit dem

völligen Verlöschen der alten Gottesgestalt gänzlich von ihr weichen.

Die relativ sicherste Grundlage für die Identilicirung der Gottheiten

verwandter Stämme dürfte aber die vollkommene Uebereinstimmung
ihrer Namen bieten. Diese Grundlage erschiene naturgemäss um
so vertrauenerweckender, je alterthümlicher die Form der Namen,
je isolirter ihre Bildung in den betreffenden Sprachen wäre. Zwar
ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass dasjenige, was später

als Name des Gottes empfunden wurde, ursprünglich das Bei-
wort einer Gottheit war : doch ist diese Möglichkeit

, wie ich

glaube, im Allgemeinen nur insofern von Bedeutung, als sich das

ursprüngliche Beiwort einer Gottheit, abzweigen und zu einer neuen,

uunmebr selbstständig verehrten Gottheit entwickeln kann (cf. Dyäus
Asura 1. c. und p. IX ff.). — Die sichere Identilicirung von Götter-

namen verwandter Völker wird zur Aufhellung des ursprünglichen

Gehaltes der Gottheit am meisten natürlich in dom Falle beitragen,

dass die Ueberliet’eruug wenigstens eines unter den Stämmen, welchen

die verglichenen Göttemamen augehören, in frühe Zeiten hinaufgeht

und ein alterthüinliches Gepräge zeigt. Unter diesen Umständen
würde ich es — zumal wir auf diesem Gebiete nicht grade über
eine sehr bedeutende Anzahl auch nur scheinbar evidenter Gleichungen

verfügen — für einen kaum geringeren methodischen Fehler halten,

vor einer ausreichenden Widerlegung ,
resp. einer wahrscheinlichen,

die alte Zusammenstellung ausschliesseuden Erklärung der in Be-

tracht kommenden Formen eine Uombination wie die des italischen

Mars mit den indischen Maruts einfach abzulehnen
;

als wenn wir

daraus weitere Schlüsse ziehen wollten
,
bevor sie für genügend

beglaubigt angesehen werden darf. Denn dass sich eine frappante

Wortentsprechung in einem gegebnen Zeitpunkte lautlich nicht

völlig verstehen lässt, berechtigt, uns, besonders wenn sachliche

Momente für dieselbe angeführt werden können, ebenso wenig dazu,

sie kurzer Hand abzuthun
;
wie wir eine an wenigen aber frappanten

Beispielen beobachtete Lautentsprechung ohne Weiteres abweisen

werden
,

weil zunächst andere Fälle dagegen zu sprechen scheinen.

Eine vollständige Erkenutniss der historischen Entwickelung der

Laute in den einzelnen Phasen des Sprachlebens unseres Stammes
haben wir ja noch nicht erreicht, und werden wir wohl — obgleich

fast jeder Tag neue Beobachtungen bringt — nie auch nur an-

nähernd erreichen.

Der vorliegende Aufsatz hat as sich zum Ziele gesetzt
,

die

Götternamen Mars und marut nochmals einer eingehenden Prüfung

zu unterziehen und zu untersuchen ,
ob die lautlichen Bedenken,

die sich der Gleichung Mars -marut entgegenzustellen Schemen, nicht

wenigstens zum Theil gehoben werden können.

Der Ausgang -ut tiudet sich im Sanskrit ebenso wie in den
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übrigen ig. Sprachen ungemein selten. Lindner 1. c. p. 64 kennt

ein &ltindisches Suffix -ui nur in inurtit
;
doch darf garut- in garüt-

mant und dem (volksdialectischen) garuda wohl mit dem gleichen

Hechte hierhergestellt werden. Dazu kommt das in der Literatur

noch nicht belegte
,

aber durch übereinstimmende Bildungen der

verwandten Sprachen bestätigte Adv. parut, „im vergangenen Jahre*

(cf. Curtius, Grundzüge 5
p. 275. Kluge WB. s. firn. Hübschmann,

Armenische Studien I, p. 39). Dem Ausgange -ut geht in diesen

Worten ein r vorher. Nun mag zwar parut aus para -(- vat zu-

sammengesetzt (Curtius 1. c.) oder etwa mit einem Suffix -ut —
-vat gebildet sein ; für marüt und garüt - bleibt aber die Frage be-

stehen : wie verhält es sich mit der Lautgruppe ru ?

Bereits im 20. Bande der Zeitschr. f. Vergl. Sprachforschg., p.

2 ff. hat Bugge darauf aufmerksam gemacht, dass neben Formen mit

vor schon in ig. Zeit solche mit ru gestanden hallen müssten (cf.

dazu Joh. Schmidt, Voealismus II, 295 ff. 260 ff.). Der grösseren

Uebersichtlichkeit halber setze ich diejenigen Beispiele, welche mir
sicher scheinen, her, auch wenn sie dem Aufsatze Bugge’s oder

dem Werke Joh. Schmidt’s entnommen sind, indem ich die letzteren

durch die Bezeichnung B., resp. S. hervurhebe.

Deutlich entsprechen sich skr. värpas und riipä B.; skr. värcas,

av. vareoaüh (lat. Volcanus? Grassmann KZ. 16, 164 ff.) und skr.

ruc, rö'cate (häutig schon im ItV.), av. ruc, raocaöh
,

gr. Aat'xog,

lat. lücere, got. liuhap (Curtius 5
p. 160) B. Den Grund diases

Wechsels hat bereits Bugge darin erkannt, „dass der Accent in

vdrjKis auf der ersten, dagegen in r&pd auf der letzten Silbe ruht“

(p. 4); mit anderen Worten: rüpü ist aus vorauszusetzendom *vjpä

entstanden. Dass die Formen mit var-
, val- und solche mit ru-,

Iti- allmählich als Bildungen von verschiedenen Wurzeln empfunden

und somit auch die var - val— Formen durch schwache Bildungen

mit vr-
,

vl-
,

diejenigen auf ru-
,

tu- durch starke mit rau- , lau-

ergänzt wurden
,
kann uns kaum Wunder nehmen : ein Flexions-

schema wie etwa ’vevolke, *velukma dürfte sich nicht grade häutig

längere Zeit erhalten. — Bugge’s Erklärung wird durch die folgen-

den Beispiele bestätigt : Neben skr. hvar, hvärate finden wir hrunä ti

(hvpniti ist in der Literatur nicht belegt)
,
juhuras B.

;
vg vor

Vocaleu scheint also zu ur zu werden: der IJebergaug in ru dürfte

sich ursprünglich auf anteeousounutische Formen beschränkt haben,

dhvar, dhvärati — dhruta, dhrüti vgl. av. dvar, dvarait.6 — 1 dru

(Justi; cf. dazu Geldner, Metrik p. 23, A. 1), gr. itpnvio
,

lat,

frastra, fraus (Fick, WB. 3 I, 121. Vanicek, Etym. Worterb. d.

Latein. Spr. 2
p. 1 35) B. Zu hvar ist dann neben hrutii ein hvrtä,

zu dbvar ein -dhvrt neben -dhrut gebildet worden. — Ebenso

wie dbvar zu dhru würde sich dhvargh zu dhrugh verhalten : zu

dhrugh gehört skr. druh, druhyati, drögha, av. druj, draogha, unser

„trügen“, an. draugr „Gespenst“ (Fick W II.
3

1, 120. Kluge WB.

23 *
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s. Trug); andrerseits scheint nhd. Zwerg, dessen gerni. Stamm
Kluge s. v. als dvergo- (oder dvezgo-) ansetzt, auf dhvergh zurück-

zugehen ')• Ist vielleicht auch gr. asutfug „ein kleines geflügeltes

Inseot“ (aus *rJep(pog), cf. lat. formica (für *forg-mica; zur Bildung

des Wortes vgl. Leo Meyer, Vergl. Gramm. 1
11, 502) hierher-

zustellen? — Erwälmeuswerth ist ferner skr. vpka, av. vehrka, got.

vulfs neben gr. /.vxog

,

lat. lüpus B.*); vfka, vehrka (vgl. Bartho-

lomae, Arische Forschungen II, 39) und vulfs sind wohl aus der-

jenigen ig. Form, welche auf der Wurzel betont war, und etwa

“vulko- oder ’vldko- gelautet haben mag, und einer dazu neu-

gebildeten Form ’vjko- eoinbinirt. ln ähnlicher Weise erklärt sich

skr. vrksha (vgl. dazu Fick 3
1 , 422) neben dem mitteliudiscben

rukkha (auch vaccha; cf. E. Kuhn, Beitr. z. Pali-Grammatik p. 15.

Hem. 2, 17. 127. Muir, Sanskrit Texts II, 111) B., dessen Bildung,

wenn es erst auf mittelindischem Sprachgebiet aus vfksha ent-

standen wäre
,

ziemlich allein stünde. Zu rukkha gehört vielleicht

lat. lücus „Hain“, dessen Bedeutung eher hierher, als auf skr. löka

(vgL Fick 3 I, 199 f. 757. Curtius 5
p. 113) weisen dürfte. Ich

nenne ferner: skr. ruh, röhati — rudh, rödhati (S. u.) neben vardh,

vrdh B. S. 295 ff. ; rudh, ranadhmi „hemmen“ aus var-dh B. (? vgl.

dazu Bezzenberger in seinen Beitr. 2, 191, andrerseits Kluge WB. s.

Wart); skr. röman, löman „Haar am Körper“ zu 1. var „bedecken“!?)

B.
;

kvyog „Gerte“, Xvj'i^u „biegen* neben skr. vpjina „krumm,
falsch, ränkevoll“ B.

,
lat. valgus (vgl. Fick, WB. 3 I, 214. 773);

kvyaiO'j „schattig, dunkel, finster“, r^koyt) neben ags. wolkan

(? Bezzenberger in seinen Beitr. 1, 340. Gustav Meyer, Griech.

Gramm, p. 30; vgl. dazu Kluge WB. s. Wolke, welk); lat. trua

„Rührlöffel
, Kelle“ neben an. J>vara „Quirl“

,
ahd. dweran „rühren,

mischen* (cf. Fick in BB. 1, 335. Kluge s. Quirl; dazu S. 267.

Curtius 5
, p. 222); lat. trucidare, truncus-truncare, trux-truculentus

neben gr. <Tap|, av. thwares „abschneiden“ (Justi) 3
).

1) Fick III, 155 f. vorgleicht Zwerg mit skr. dhvaras; (Wh stimmt das

Wort nach genauer zu druh. — Ihre liebenswürdigeren Eigenschaften konnten
die Zwergo vielleicht, wenigstens zum Theil, der Verbindung mit den Elben
verdanken; doch ist in diesen Kegionen niederer Geister die Vermengung
guter und böser Eigenschaften

,
ja selbst der Ueborgimg von bösen zu erfreu-

lichen Wesen auch sonst nicht ohne Analogie; vgl. z. B die Poris gegenüber den
bösen Pairikas des Avesta, wobei allerdings zu erwigen wäre, dass der Avesta
ein religiös-thoologisclies Werk ist und — dass es sich hier um das schönere Ge-
schlecht handelt. Uebrigens fehlt ja den Elben und Zworgen auch das trüge-

rische, teuflische Element keineswegs (vgl. z. B. Grimm, Deutsche Mythologie 1

I, p 384 ff.).

2) Dass lat. lupus hierher gehört, erscheint mir unzweifelhaft (cf. dazu u a

Fröhde in Bezzenberger's Beiträgen 8, 16C). Ob aber das Wort als ein ächt

lateinisches angesehen werden darf, ist meiner Meinung noch fraglich
:

grade

bei Namen von derlei Gothier könnten die Körner früh ihr oinhoimischc» Wort
mit demjenigen stammverwandter Nachbarn vertauscht hüben.

3) Der Grundbegriff wäre „zerschneiden, nbschnoiden“
,
davon „ein ab-

geschnittenes Stück“, also „Floischstück“ und „Klotz“. </<*(»£ bedeutet boi Homer,

Digitized by Google



von Bradke, Beiträge zur altinrl. Religion« u. Sprachgeschichte. 353

Schwierigkeit machen einige griechische Formen, die mit gv-

»n lauten. Ist unsere Hypothese richtig, so wäre neben vor- wohl

ru- , nicht aber vru- zu erwarten. Dem gegenüber wird nun viel-

fach angenommen, dass ein ursprünglich anlautendes r im Grie-

chischen stets einen prothetischeu Vokal vor sich entwickeln müsse

(vgl. Fröhde Ln KZ. 22, 263 ff. Hassencamp, Heber das anlautende

P im Griechischen, Posen 1876. Gust. Meyer, Grieeh. Gramm,
p. 99. 1 54 ff.). Ich gestehe

,
dass ich die Regel , wenigstens in

dieser allgemeinen Fassung, nicht für ausreichend erwiesen halte

(cf. dazu Brugmann in Iwan Müller’s Handbuch der klass. Alter-

tums-Wissenschaft H
, p. 26. Osthoff, Perfect p. 304 Anm.)

;
in-

sonderheit glaube ich, dass die mit ov- anlautenden Formen einer

erneuten Untersuchung bedürften
,

wenngleich Ln eLnigen Fullen

die ru- Formen daneben stehenden rar- Formen ein anlautendes v

entnommen haben könnten. Einige der im Griechischen mit gv-

anluutenden Formen mögen auf älteres sru- (neben war-) zurück-

gehen : so gvno$ «Schmutz* aus ’srupo- neben an. svarf (cf. Fröhde,

KZ. 22, 268; dazu Leo Meyer, KZ. 15, 27. 42). Formen, deren

Anlaut sich im Homer mit einiger Wahrscheinlichkeit auf fgv-

ansetzen lässt, scheinen sehr selten zu sein (cf. Leo Meyer, KZ.

15, 34 gegenüber p. 41 f.).

Auffällig sind Formen wie J lovio neben gvenctCw, das Fröhde

zu vers, lat. verrere stellt (KZ. 22, 266; anders Osthoff l.a; —
vgl. dazu Leo Meyer 14, 90 f. 15, 4). Sollte die Bildung ftgvot

auf einem alten missverstandenen Perfect beruhen V Ein Schema

wie etwa ’vevorse
,

’verusmen konnte sich nicht lange halten
;

so

mochte sich aus der schwachen Form des Perfect's ein neuer Verbal-

stamm bilden, der in Gemeinschaft mit Formen wie gvffra£w den

starken Stamm allmählich verdrängte. Ein Rest des starken Stammes
ist uns im hom. ano - ftgnt (cf. Curtius 5

p. 345. Hartei, Hom.
Stud. in, 27; andere Osthoff, MU. 4, 29 ff.

, vgl. Perfect p. 304

Anm.) aulbewahrt. In gleicher Weise liesse sich igvouat, «bewahren,

schützen“ neben gvoucti erklären, wenn es mit Fröhde, KZ. 22, 265 f.

zu skr. var zu stellen wäre (vgl. aber Leo Meyer, KZ. 14, 88 ff.

15, 23 f.). — Aehnlich könnte es mit einigen ai. Formen stehen.

In Bildungen wie varütar, tarutar gegenüber grabhitar, vöditar etc.

(Lindner p. 74 f.) macht der M-Vocal Schwierigkeit, sanutar, dha-

nutar gehen allem Anscheine nach auf Pruesens - Stämme (sanu-,

•dhanu-, cf. dhanvati) zurück; ein altes u-Praesens dürfte aberkaum nach-

weisbar sein. Wenn nun die alte Form des schwachen Perfeet-Stammes

veru- gelautet hat , so könnte sich diese vielleicht in varütar ,
vu-

wo das Wort bis auf eine Stelle der Odyssee stets im Plural erscheint
,

„das

Fleisch im Gegensatz zu Knochen, Fett etc.*
4

. Dem Bogriffe nach würde sich

lat. truz — truculentus zu trucidaro, truncus ähnlich verhalten wie crudells (das

doch wohl kaum zu skr. krudh , av. khrud gestellt worden kann) zu crudus,

cruor, xgeas, skr. kravis (cf. dazu Curtius 5
, p 155. Fick 3

1, 53. 3U4).
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rütba erhalten haben. Diejenigen ai. Bildungen, in denen ein solches

ft keinenfalls zu einem Nominal-Suffix gehört, zeigen, wenigstens in

der alten Sprache, vor dem .Bindevocal“ tt fast, ausschliesslich ein

n oder r; -tar: varütar, tarutar, dhanutar, sanutar, cf. manötar;
-tra

:

tarutra ; -tha

:

vanitha
,
jarütha ( Lindner p. 74 f. 82. 85)

;

die Vemiuthung liegt demnach nicht zu fern, dass tarutar, tarutra,

jarütha nach dem Muster von varütar, varütha gebildet seien. Der
,Bindevocal* n scheint allerdings auch sonst vorzukommen, aber nur

sehr selten und in zweifelhaften Bildungen: vgl. halhütha, matutha
(?in uiatnthd ajijanan, l’ada-P.-thn/i RV. 9, 71, 5; vielmehr eine

Bildung wie ptuthft', ürdhvathä ?) , damünas (?) ;
zu av. spasuthä

y. 53, 6 cf. Bartholomae, Ar. Forsch. II, 152. Durch Anlehnung

an varu- könnte ferner die Form tarnte RV. 10, 76, 2 entstanden

sein ,
deren wurzelhufles a bei schwacher Bildung sonst sehr auf-

fallend wäre; cf. auch tarushema etc., neben denen allerdings tarus,

tamsha, tarushy- stehen (vgl. Delbrück, Das Altindische Verbum
p. 156. 217). Endlich hielte ich es nicht für unmöglich, dass

karümi sich unter dem Einflüsse von Formen wie varu- , taru- ge-

bildet habe (cf. dazu Brugmann, KZ. 24, 280 ff. — anders de

Baussure, Systeme l’rimitif des Voyelles, p. 244).

Es sei mir gestattet, noch ein Beispiel für den Uebergung
eines inlautenden vr in ru anzumerken. Neben *ketver, *ketvor

(und “kotvor in quattuor ? vgl. dazu Thurneysen, KZ. 28, 154 ff.)

zeigt das Zahlwort für vier uuch die Formen ’ketur-, *ktur- und
’ketru-, *ktru- (cf. Joh. Schmidt, KZ. 25, 43 ff. Jae. Wackernagel,

ebda p. 283 ff.); war ’ketur-, *ktur (vgl. skr. catur-, tur-tva, av.

ä-khtüirtm, tüirya, uinbr. petur-, got. tidur-) ursprtinglich die vor-

vocalische, *ket.ru-, *ktru- (cf. av. cathru, gr. rpv- (pal.eia , lat.

quadru-, gall. petru-) die vorconsonuntische Vertretung eines älteren

*kct,vy-, *ktvj-V — Auch skr. ^va^ur-a, i,'va<;rü und die entsprechen-

den Formen der verwandten Sprachen Hessen sich vielleicht am
leichtesten aus einer Grundform ’svekvr verstehen (vgl. über die

Sippe Kluge s. Schwäher).

Die vorstehenden Beispiele dürften dazu hinreichen, den 1 'eber-

gang eines er
, im ru, ln während einer bestimmten Periode

der ig. Urzeit zu erweison
;

ig. Formen wie *lenketi neben ’velkes-

(cf. skr. röcate neben varciis-) deuten weiter darauf hin
,

dass die

Neigung, vg, r/ in ru, lu zu wandeln, bereits längere Zeit vor der

Trennung auf die Gestalt der Ursprache eingewirkt habe. Ob ein

jedes iuiteconsonantische vr, v£ während der Zeit, da die Laut

neigung bestand
,

zu ru
,

ln werden musste
, vermag ich nicht zu

entscheiden; doch sehe ich zunächst wenigstens keinen Grund, der

gegen die allgemeine Wirkung der Regel spräche: die Lautgruppen
vr, v£ und ihre einzelsprachlichen Vertreter sind in den ig. Sprachen

nicht sehr häufig , und könnten da
,
wo sie erscheinen

,
ganz wohl

erst, zu rar-
,

val - Formen ergänzt fein. Einigermassen sicheres

wird sich darüber besten Falles erst dann sagen lussen
,
wenn uns
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eine grössere Anzahl von Beispielen für die Behandlung von altem

vr
}
vl im Inlaute vorliegt.

Wenden wir uns jetzt wieder zu inarüt, gariit-. Nach dem,
was im Vorhergehenden bemerkt ist, sind wir, wie ich glaube,

dazu berechtigt, diese Formen aus *mavyt, *gavyt- herzuleiten: und
diese Herleitung wird weiter dadurch gestützt

,
dass auf diesem

Wege der Ausgang unserer Wörter aus seiner Isolirung heraustritt

und sich zum Suffix der allerdings neutralen Formen vak^t, i,',ikrt

(cf. Lindner p. 67, wo so zu betonen ist) stellt, yakft gehört zu

lat. jecur gr. ijnap, fakft zu gr. xojrpo; (Savelsberg, KZ. 16, 56).

*mavrt entspriiche lautlich sehr schön dem lat. Mävort-. Ob hier

ein altes Suffix -irrt
,

-y< neben -(fr

,

-y anzusetzen ist, oder sich

etwa in yakj-t, ’mavyt etc. ein altes r-Suffix in Anlehnung an skr.

-kpt, -vrt, cf. lat. vertore, zu y( entwickelt hat, vermag ich nicht zu

entscheiden
;
auch dürfte für unsere Zwecke die Thatsache genügen,

dass in xongog neben ^akpt ein r- und ein y<-Suffix deutlich neben

einander stehen ').

ganit- in garütmant (RV) und dem späteren (volksdialectischen)

garuda (= skr. ’garuta) ist sehr schwierig, garütmant erscheint

in den Veden nur in Verbindung mit suparna (cf. PW. s. garut-

mant)
,
im KV. in den Versen 1, 164, 46 und 10, 149, 3. Der

erstere Vers lautet: indrain mitrain varunam agnim ähur athö

divyali sa suparnö garutmän
|

ökarp sad viprü bahudhä vadanty

agnim yamaip matari^vänam ähuh
||

„Indra, Mitra, Varuna, Agni

sagen sie, dann ist er der himmlische Adler Ganitmant; was (seinem

Wesen nach) eines ist, das bezeichnen die Säuger auf vielerlei Art:

Agni. Yarna, Mütari^van sagen sie (cf. dazu Ludwig, Rigveda N. 951

und Bd. V; Haug, Vedische Itäthselfragen
,

in den Sitzungsber. d.

pbilos.-philol. Classe d. k. bayr. Ak. d. Wiss. zu München vom
4. Pee. 1875, p. 509); — RV. 10, 149 lesen wir: V. 1. „Savitar

brachte die Erde durch Bunde zum Stillehalten
;
wo kein Pfosten

ist, da befestigte S. den Himmel; obgleich sie wie ein schnauben-

des Ross tost, melkt S. die Luft, das Meer, das er im unendlichen

Raume angebunden hat*. — V. 2. „Da, wo das Meer, das fest hin-

gestellte, überquoll — .Savitar kennt den Ort, ist er doch der Ge-

wässer Sohn (1. apä m niipät?) —
,
von da aus erhob sich die Erde,

der Luftraum, von da her breiteten Himmel und Erde sich aus“.—
V. 3 p:w;cedam anyad ahhavad yajatram amartyasya bhuvanusya

hhimü
|
suparnö afign savitur garutmän pürvö jätali sa u asvänu

dhurrnn
||

„Nachher entstand hier (auf der Erde) das andere Heilige

(sc. das Opfer?) summt der Fülle unsterblichen Sein’s. Nur Suvi-

tar’s Adler Garütmant ward früher geboren (oder „der Adler G.

1) Cf 7.u dieser Fragt: gr. itafiitpr- (doch vgl zu diesem Worte Willi.

Schulze KZ 28, 281 f); Corner Formen wie skr hüri-lmnt, und Hrugmann. MC
2, 220 ff Fick, BB ä, 183. Osthoff, MC. 4, 201 IV Amn
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ward früher geboren, als S.“ ?), doch auch dieser folgt seiner Satzung*.

— Im AV. erscheint »garutmant* gleichfalls nur in zwei Versen,

deren einer (9, 10, 28) dem Verse RV. 1, 164, 46 entspricht.

Der Vers AV. 4, 6, 3 (cf. dazu Ludwig, Der Rigveda Dl, p. 512)
sagt

,
soweit ich sehen kann

,
über die Bedeutung von »garutmant*

nichts aus, was für uns von Interesse wäre. Das unverständliche

»galuntas* AV. 6, 83, 3 (vgl. zum Worte Ludwig, Der Rigveda
V, p. 457 zu N. 951, 46; zum Verse III, p. 500. Zimmer, Alt-

indisches Leben p. 97) dürfte kaum hierherzuziehen sein
;

die Bil-

dung erinnert an vakünta AV. neben i,'akunu
,
-uni, -ünti RV. (cf.

Lindner p. 65; zu <;akuna vgl. auch Brugmann, MU. II, 189).

Aus den Versen VS. 17, 72. 12, 4, in denen Agni mit dem Su-

parna Garutmant identificirt wird
,
könnten wir vielleicht eine ver-

klingende Erinnerung an den strahlenden Sonnenadler herauslesen,

wenn wir sonst Grund zur Vermuthung haben, dass dieser Begriff

dem Worte innewohne. — Wenn garutmant später „geflügelt*,

»Vogel* bedeutet, so ist dieser Begriff vielleicht künstlich auf Grund
des erst aus garutmant abstrahirten garut- »Flügel* entwickelt *).

Nir. 7, 18 zeigt, wenn ich nicht irre, nur, dass die alten Inder

mit dem Worte nichts anzufangen wussten (vgl. dazu auch Haug 1. c.).

Aus den angeführten Versen, insonderheit den beiden Versen

des RV., scheint soviel hervorzugehen, dass »garutmant* Name oder

Beiwort eines bestimmten himmlischen Adlers (»supanja") ist. Nun
wird im Veda unter dem himmlischen Suparqa besondere auch die

Sonne verstanden (cf. das PW. und Grassmann WB. s. v.) ; und da

der mit garutmant allem Anscheine nach identische garuda ur-

sprünglich wohl gleichfalls eine Gestalt der Sonne darstellte (vgl.

das PW. s. garu<Ja, und garudi MBh. = suparni ebda und bei

Muir S. T. IV
, p. 352, o.), so wird der »suparna garutmant* aller

Wahrscheinlichkeit nach eine bestimmte Erecheinungform der Sonne
bezeichnet haben : wie auch Roth bereits in der Erlilutening zu

Nir. 7, 18 den garutmant= garuda in seinem Ursprünge als Sonnen-

kugel auffasst. Wenn aber die Sonne ein »suparna“, ein schön-

geflügelter, also etwa Adler und zugleich garut-mant genannt wird,

so ist es schwer zu glauben
,

dass garut-mant nichts weiter aus-

sagen sollte, als nur wieder, dass die schöugeflügelte Sonne Flügel

habe
;
auch fände sich bei dieser Bedeutung, soweit ich sehen kann,

für garut keine rechte Entsprechung in den verwandten Sprachen.

Nun spielt aber im RV. das Rad (cakra) der Sonne eine nicht

unbedeutende Rolle (cf. 2, 11, 20; 4, 16, 12. 28, 2. 5, 29, 10;
1, 175, 4. 4, 30, 4. 7, 63, 2 und sonst; — vgl. auch A. Kuhn,
Herabkunft des Feuers und des Göttertranks p. 48 ff. 52 ff.). Es

1) Nala 1, 23 (cd Hopp 1
1 stellt garutmant ebenso wie pakshin 19, anta-

rikshaga 20, khagama 24, andaja 32 neben hatpsa
, um in die Form des Aus-

drucks einige Abwechselung zu bringen: cf. hainsa V. 19. 22 i zwei Mal). 23
(zwei Mal). 26. 31 (zwoi Mal). — Vgl. auch das PW. s garutmant.
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läge demnach die Vermuthung nicht zu fern
,

dass auch in garut-

der Begriff „Rad“ stecke : die Sonne wäre in diesem Falle als Adler

aufgefasst, der ein Rad mit sich führt (oder urspr. vielleicht »der

in Gestalt eines Rades dahinfliegt“). Etymologisch Hesse sich eine

solche Annahme, wie ich glaube, wohl stützen; wenigstens wüsste

ich garut- nur mit gr. yüpoi, yvgoio zu vergleichen, das sich in

Bezug auf sein Suffix zu einer Form ’guvgt- mit dem Wurzel-

vocalismus der Tiefstufe ebenso verhielte, wie xongog zu <;akft (zu

yfipov,
-

cf. Fick, WB. 3 II, 67 s. korvo, und BB. 6, 160 u.); der

Bedeutung nach würde yi'Qog zu garut- in einem ähnlichen Ver-

hältnisse stehen, wie xvxkog zu cakra.

Mit skr. marut — *mavjt- stimmt lat. Mävort- genau überein,

wenn wir, wie ich glaube, berechtigt sind, für Stamm und Suffix

dieses Wortes Vocalabstufung anzunehmen, ln diesem Falle wären

urspraehlich die folgenden Formen als möglich anzusetzen (zum

Wurzelvocalismus vgl. Hübschmann, Vocalsystem p. 144 ff.): mävort-,

märut-, mäur-o- (vor Vocalen, vgl. xonpo*-); rnvort-, mrut-, mor-o-

(vgl. yvpoe).

Die mannigfachen Gestaltungen, die derNamo »Mars* im Italischen

zeigt
,

dürften sich
,

wenigstens zum grössten Tlieil
,

auf die eine

oder andere dieser Formen zurückführen lassen: Aus Mävort- könnte

sich eine Form Mäort- (cf. MAVRTE) und weiter durch Contractiou

Märt- entwickelt haben (cf. Corssen, Vocalismus - I, 316. Thurueysen,

KZ. 28, 156. Oder ist MAVRTE vielleicht für Mavorte ver-

schrieben?— VgL Mommsen, Unteritalische Dialecte p. 276. Corssen,

KZ. 2, 18. Vocal. * I, 410 A. II, 165. Preller, Körn. Myth. 3

I, 335 A. 4); oder wäre lat-umbr. Märt- aus der Form *Mär(u)t-

zu erklären? — Die osk.-sab. Formen, welche auf Mämert- zurück-

gehen (vgl. auch Mäinercus neben Marcus, und Mommsen, 1. c. und

p. 353. 356. Corssen, KZ. 2, 18 tf. 25 f. Vocal.» I, 405 f.), sind

wohl aus dem reduplicirten Stamme *Mä-mär(u)t- herzuleiten (cf.

dazu Corssen, Vocal. * II, 410 ff.). — Die reduplicirten Formen

MämÜrius, Mämüralia (Corssen, KZ. 2, Off. und Vocal.» I, 404 ff.

408. II, 87) Hessen sich auf den schwachen Stamm mär- zurück-

führen. — Die Formen Marmor, Marmor des Arvalenliedes sind

mir nicht deutlich
;
doch dürfte die Meinung, nach welcher in diesen

auffälligen Bildungen eine Verdoppelung des Namens Mars stecke,

die grösste Wahrscheinlichkeit haben (cf. H. Jordan in Preller’s

Röm. Myth. 3
I, p. 335 A. 4, wo hom. vergHchen wird).

VieUeicht Hessen sich ausser d(tee - /lp£s‘ auch die ai. Doppelungen

herbeiziehen, über welche ColHtz in den Verhandlungen des V. Inter-

nationalen OrientaHsten-Congresses zu Berlin 1881, II. 2. p. 287 ff.

(cf. 296) handelt. AUerdings scheinen ai. Doppelungen im Vocativ

nicht belegt zu sein
; doch ist zu bemerken

,
dass die Accusative

der Götternamen Agni und Indra, welche im RV. verdoppelt er-

scheinen, stets von Verben der Anrufung, des Preises oder der Ver-
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ehrung abhängig sind : aguim-agniip havimabhih sadä havunta vit;-

patim
|

1, 12, 2. agnim-agnim vö adhrigum huvöma vrktabar-

hishah
|

8, 60, 17. aguim - aguim vnh samidhä duvasyata priyaip

-priyaip vö atithim grnishani
|

6, 1.1, 6. dövaip - dövain vö ’vasa

indrnm-indrarp gyntshani
[
ndhä yajfiüya turvanö vy äna^ah

||
8,12,19.

Bei diesen Doppelungen hat regelmässig nur das erste Glied den

Ton (vgl. dazu auch Whitney, Indische Grammatik § 314); die

beiden Tbeilu werden zwar flectirt
,

aber sie nicken gnn» eng zu-

sammen. Wenn wir für lat. Mars eine ähnliche Doppelung annehmen

dürfen, so erklärte sich Marmar vielleicht aus Märs-mars, dessen

erstes s durch die enge Zusanuncmrückung gleichsam in den Inlaut

gerietli und dann zwischen r und in regelrecht nusfiel (cf. Maspiter

aus Marspiter); das auslautende ,v könnte entweder durch den Ein-

fluss reduplicirter r - Stämme , wie memor, inurmur, turtur etc.

(cf. Corssen, Vocal.* I, 405. II, 426) geschwunden, oder nur im

Carmen Arvalium etwa vor dem folgenden * nicht gesprochen oder

nicht geschnoben worden sein. In Bezug auf Mannor darf viel-

leicht an das Appellativum mannor = gr. uagu ctpog (cf. Corssen,

Vocal. * I. 405; dazu 0. Weise, Die Griechischen Wörter im Latein

p. 157 f.) erinnert, werden; doch wage ich keinerlei Erklärungs-

versuch.

Wenngleich unsere Untersuchung nicht alle Schwierigkeiten

zu beseitigen vermocht hat, so glaube ich doch, dass die ursprüng-

liche Identität der Namen Mävort-murut durch dieselbe im Wesent-

lichen sicher gestellt ist : diejenige Grundform
,

welche zur Ver-

mittelung dieser Formen angesetzt werden musste, ist gleiehzeit ig,

soweit ich sehen kann
,

die einzige, aus welcher sich wenigstens

die Mehrzahl unter den italischen Formen des Namens zwanglos

erklären lässt. Dass die Bildung des Namens ig. Mavort- einer

entlegenen Zeit unserer Vorgeschichte angehört, wird, wie ich

glaube, auch dadurch erwiesen, dass die alte Lautueiguug, rr in m zu

wandeln, auf dieses Wort eingewirkt hat. Eine weitere Etymologie

des Namens möchte ich zunächst nicht versuchen; ich erwähne nur,

dass sich zu einer From mavrt- lautlich sehr schön das gr. fiavpog,

auavpos (cf. (pikft — xo/Tpof) stellen würde: der Begritf der

Dunkelheit könnte die Gewittergottheit ebensowohl churakterisirt

haben . wie etwa der des Leuchtens. -— Der enge Zusammenhang
der italischen Gottheit mit den ai. Göttern wird durch die Gleichung

Marspiter 1
): Marutal.i Itudra pitar: ltudrfth (vgl. weiter Dynus

pitar: Dövnh *) und Dyäus Asura p. 111 tf.) bekräftigt und in das

1) Vgl. Corssen, KZ, 2, 3 ff. 17 f. Vocil. 1
1, 405. 400 u. Amu. Neben

Mavortius pater. Mars pater steht ilic xusninmciigcrückte Form Marspiter, woraus
nach den Kegeln für inlautende Consonantenvorbiudung Maspiter wurde

2) Vgl dazu den Kxcurs „Kinige Ueinerkiingen über die Vrddlii in der

seeundären Noininalbildung" um Schluss dieser Abhandlung p. 3(il ff
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rechte Licht genickt. Damit wäre eine im Ganzen sichere Gmndlage
für die weitere Forschung gewonnen. Ich gestehe, (hiss ich vor einer

sorgfältigen Untersuchung, die aus dem eben berührten Gesichts-

punkte und unter Berücksichtigung der 1. c. p. 1 ff. dargelegten

Grundsätze geführt ist
,

ein irgend abschliessendes Urtheil über

Rudra, die Rudras und die Maruts für verfrüht halten würde.

Soweit ich für jetzt sehen kann, scheinen die Maruts Sturm-, Regen-

uud Gewittergottheiten zu sein (cf. Muir, S. T. V. 147 ff. Grass-

mann, KZ. 16, 161 ff.), und bei den engen Beziehungen Rudra’s zu

den Maruts mag dieser den stürmischen, unter Blitz und Donner

regnenden Gewitterhimmel bezeichnet haben (vgl. dazu Muir, 8. T.

IV, 299 ff. und Verf.’s Dyäus Asura p. 46, und 54 und Anm.).

Wie sich solche Vorstellungen zu den Eigenschaften und der Wirk-

samkeit des ital. Mars verhalten, würden fernere Untersuchungen

lehren müssen. Es sei mir jetzt nur gestattet, darauf hinzuweisen,

dass der Rudra pitar marutäm und die Maruts (für die letzteren

vgl. RV. 8, 20, 23 ff. bei Muir S. T. V, 1 53) nicht nur als furcht-

bare, sondern auch als heilbringende Gottheiten angerufen werden

;

wobei allerdings an eine Uebertragung der heilbringenden Eigen-

schaften von Rudra auf die Maruts gedacht werden kann (vgl. z. B.

iin Rudra-Liede RV. 2, 33 den V. 13, sowie V. 14 desselben Liedes

gegenüber 7, 57, 4, und Barth, Religions of India p. 14). Dass

die freundliche Seite im Character des Rudra sich allein aus dem
Bestreben

, die furchtbare Gottheit gnädig zu stimmen
,

entwickelt

hätte, halte ich zwar nicht für unmöglich, aber für unwahrscheinlich:

Gottheiten, welche unter Donner und Sturm und Regen der Natur
neues Leben und Grünen

, der Heerde reichliche Nahrung bringen,

dürften in ihrer ursprünglichen Gestalt, besonders bei nomadisirenden

Stämmen
,
auch ein freundliches Antlitz zeigen; und unter den ge-

gebenen Umständen ist es wohl kaum für zufällig zu erachten, dass

Marspiter ebenso wie Rudra pitar marutäm nicht nur als der

furchtbar zerstörende
,
sondern auch als der freundlich erhaltende

Gott erscheint ; wobei die Ueberoinstimmung beider Gottheiten in

ihrer Eigenschaft, als Schützer der Heerden und Abwehrer von
Krankheit und Ungemach besonders auffällig hervertritt ')

.

An die Gleichung Mars-marut wird sich vielleicht eine weitere

Combination knüpfen hissen. Bereits vor Jahrzehnten hat A. Kuhn

I) Vgl. u. a. Mommson , Unteritalischo Dialecte p. 276. Corssen, Vocml/3

I, 4U7 ff. Preller, Köm Myth. 3
I, 338 ff. W. H. Koscher, Apollon und Mars,

p. 66 ff (Studien z. Vergleich. Mytliol d. G riech. und Körner 1); dazu Kuogi,

der Rigvoda* p. 55 f. 171. f. Ludwig, der Kigvcda III, 321 f. Barth, Religion»

of India, p. 13 f. und beispielsweise die Rudra- und Marut- Lieder in den
Siebonzig Liedern dos Kigvoda, übers, von Geldner und Kaegi. mit Beitrügen von
Roth, p. 84 ff; — insonderheit sind Rudras überaus hiiutigo und enge Be-
ziehungen zum Vieh in der Brahmana-Literatur zu beachten: vgl z. B payupati

£at. Br. 5, 3, 3, 7. rnudra väi pn^avah 6. 3, 2, 7; ferner Stellen wir 2, 6, 2,

6 u. s. f.
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und dann im Anschluss an ihn J. V. Grohmann Beziehungen

zwischen Rudra und Apollon vermuthet, fcf A. Kuhn , Hallesche

Literaturzeitung
,

Juni 1846, p. 1075. KZ. 3, 335 und Sagen aus

Westphalen 2, 8 f. (vgl. auch Herahkunft p. 202. 238) hei Grohmann,
Apollo Smintheus, l’rag 1862, p. 4, vgl 45 f.] ;

und vou diesen

Gelehrten völlig unabhängig, ja aus einem ganz verschiedenen Ge-

sichtspunkte versucht W. H. Roscher in seinen .Studien zur Vergl.

MythoL der Griechen und Römer, I. Apollon und Mars, Leipzig 1873“

die Identität von Mars und Apollon nachzuweisen. Es lässt sich,

wie ich glaube, nicht verkennen, dass Rudra mit Apollon und ebenso

auch Mars mit Apollon manche und bedeutsame Züge gemein hat.

Damit wäre zwar eine nahe Verwandtschaft oder gar die ursprüng-

liche Identität der genannten Gottheiten noch keineswegs erwiesen;

aber es fällt schwer, ein solches Zusammentreffen dreier unab-

hängiger Untersuchungsreihen für zufällig anzusehen
:

jedenfalls

verdient es die volle Beachtung der Forscher. Man erwäge; der

lat. Marspiter und der ai. Rudra pitar rudränäm marutäm deuten

mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass in ig. Zeit zwischen

einem Rudra pitar mit seinen Söhnen , den Itudras
,

und einem

Marut pitar mit seinen Söhnen, den Maruts, sehr enge Beziehungen

bestanden haben
;
und ohne

,
soweit ich sehen kann

,
diesem Sach-

verhalt ihre Aufmerksamkeit geschenkt zu haben , knüpfen zwei

Forscher, von völlig verschiedenem Standpunkte ausgehend, die

Gestalt des Apollon einerseits an die des ai. Rudra, andrerseits an

die des lat. Mars im. Ich bedauere lebhaft, diese interessante

Üombiuation im Augenblicke nicht eingehender prüfen zu können.

Wenn es, wie ich zu glauben geneigt bin, gelingen sollte, die

Gleichung Rudra pitar— Apollon— Marspiter sicher zu stellen, so

würde dies einen Fortschritt unserer Erkenntniss bedeuten
,

wie

ihn die ig. Götterlehre seit der Entdeckung eines uralten Zusammen-
hanges zwischen Dyäus— Zeus— Jupiter— Zio kaum verzeichnet

haben dürfte. In diesem Falle wäre, wenn ich recht sehe, wohl

nicht von einem Sonnengotte , sondern von bestimmten Formen
des alten Himmelsgottes, und zwar speciell don Erscheinungsformen

des Gewitterhimmels (Rudra pitar— Marut pitar) sammt den an

und unter ihm thätigen Naturkräften [ Rudräb — Marutab ')] aus-

zugehen. —
Die Etymologie von Rudra macht nicht geringe Schwierigkeit,

besonders auch in Folge des Umstandes, dass die Formen rö'dasi

und rödasi neben rudra stehen Rudra könnte zu skr. riul (vgl.

dazu Fick, WB. 8
I, 196. 413) gehören und ursprünglich nach dem

.heidenden“ Sturm benannt sein
;

für rö’dasi .Himmel und Erde“

(ursprünglich wohl ein Dual zu rö das neutr.
,

vgl. Dyäus Asura

1) I)io Bezeichnung der Abstammung durch Vrddhi-Bildung scheint nicht

über das Arische hiimuszugehen; vgl. dazu den Excurs auf j». 361 IT.
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p. 114 Anm.) wäre aber diese Etymologie wenig wahrscheinlich,

rö'dasi könnte eher zur W. vard
,

vjd in Wurzel , ratlix etc. (cf.

dazu Leo Meyer, Vergl. Gramm. * I, 1066. Curtius 5
, p. 352.

Kluge, WB. s. Wurz. Corssen, Vocal. * I, 408. Hassencamp,

lieber das anlautende P im Griechischen p. 9) gestellt werden,

welche mit vardh ziemlich gleichbedeutend zu sein scheint, rödasf.

das der Form nach zu rö’das gehört wie anjasl zu änjas
,
yavasi'

zu 9»vas, sarasl (Loc. RV.) zu säras, dessen Bedeutung aber auf

Zusammengehörigkeit mit rudra hinweist, schiene rudra mit rö das!

zu verknüpfen
;

in diesem Falle mag „rudra“ ursprünglich den

„starken“ oder etwa „den Gedeihen gebenden“ Gott bezeichnet haben.

Doch könnte rödast
,

welche wohl ebensowenig wie indrftni
,

varu-

nftn! etc. in sehr alte Zeiten hinaufreicht *), auch erst in Folge des

Anklingens von rudra an rö das von dem letzterem Worte her-

geleitet sein.

Excurs zu p. 868.

Einige Bemerkungen über die Vrddhi in der secun-

dUren Nominalbildung.

Patronymica wie rudräh
,

marutah neben rudrali , marut sind

im älteren Skr. nicht selten; ob sie auf vorsanskritische Formen

zurückgehen , ist nicht sicher ,
doch scheinen einige Momente dafür

zu sprechen, döva reicht ja in die ig. Urzeit hinein und ist daher

keinesfalls allein nach sanskritischen Gesichtspunkten zu beurt heilen.

Im Skr. zeigen patronymisohe und sonstige secundäre Nomina ähn-

licher Art allerdings in der Regel Vrddhi-Bildutig [vgl. Lindner

p. 114 ff., bes. auch 121 f. Whitney, Indische Grammatik $5 1202 ff.*)];

wie weit und in welchem Umfange reicht aber diese Bildung über

das Skr. hinaus? In den übrigen indo-arischen Dialecteu entspricht

sanskritischer Vrddhi in der secundären Nominalbildung meistens

die Guna- oder die Tiefstufe des Vocals (vgl. E. Kulm
,

Beitr. zur

Pali-Granmi. p. 16 f. E. Müller, Beitr. z. Gramm, des Jainapkr.

p. 8 f. Lassen, Instit. Ging, l’racrit. p. 120 ff. Hemacandra, ed.

Pischel, 1, 148 ff. 158 ff. Beames, Comp. Gramm, of the Modern

Arian Languages of India I, 156 ff. Trumpp, Gramm, of the Sindhi-

1) Aolter scheint pryni zu sein, vgl. Ludwig, der Rigveda III, 320 f. Ist

pryuis=an. fiörgyn? Anders Zimmer, ZuiUchr, f. Deutsches Alterth. 19, 104 ff.,

vgl Grimm, Mythol. 3
p. 143.

2) Prof. E. Kulm macht mich nachträglich auf Hj Edgren’s Abhandlung:

Statistical and Discursive Notes on Vrddhi-derivatives in Sanskrit (Acta Uni-

versitatis Lundensis. Lunds Universitets °Ar8-skrift XVII, 1880— 81. II Phi-

losoph!
,
Spräkvetnskap och Ilistoria) aufmerksam. Vgl. in diesem Aufsatze

besonder» die Angaben über die lläufigkoit der mit Vrddhi gebildeten secun-

dären Nomina in der älteren und jüngoren Literatur, Cp. II, p. 7 f
,
und Uber

die Accentuation derselben, Cp. III. 2, p. 12 ff.
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Laug. p. VI ff.); Formen mit ai, aii = skr. dt, du weisen wohl

auf sanskritischen Einfluss hin. Demnach könnte es bereits von»

Standpunkt der speciell indischen Grammatik aus zweifelhaft er-

scheinen, ob st. B. in pkr. siipdhava (Hem. 1, 149) oder skr. säin-

dhava, in pkr. sumdera (ebenda IGO) oder skr. säundarya (cf. soip-

dajja, Erläuterung z. 1, IGO; — vgl. auch skr. dhüirya, pkr. dhira

Hem. 1, 155) der Vocalismus der ersten Silbe die ältere Form
zeigt, oder die Differenz in letzter Instanz vielleicht auf alte

Stainmabstufung zurückgeht. Wenden wir uns vom Indischen zun»

Eranisdieu, so finden wir zwar, dass auch hier die Vpldhi in der

secundäreu Nominalbildung verwandt wird, aber, soweit ich sehen

kann, in ungleich beschränktei-em Masse als dieses bereits in» ältesten

uns zugänglichen Skr. geschieht. Bartholomae nennt (Handbuch d.

Altiran. Dial. p. 32. BB. 10, 273 ff. ; die im Handhuch gegebnen

Formen kennzeichne ich durch ein nachgesetztes H.) die folgenden

Vrddhi-Bildungen dieser Art: av. ärezva (od. ärzava)-erezu ; ärStya-

arsti
; ähüiri

,
ähüirya-ahura

;
kävaya-kavi H. ;

uäiri-nar
;
päthmainya

-pathman
;
mäzdayasui - mazdayasna H.

;
värethraghni-verethrajan H

[vgl. värethman
,
väreman V]; gävya (gaoya)-gav [cf. gäuj; bäuzdri

-’baozdar
,

skr. böddhar. — ap. märgava (märgaya) - margu
;

uväi-

paäiya -*uvaipa&iya cf. av. qaßpaithya H. — Vielleicht gehören

ferner hierher: av. änushac, püitivüka, savanhi, häirisi, gauri (?)

-gäurvayana (1. gäuryayaua ? cf. v. 1.), khiändri (?) ;
ap. khsäyathiya.

bägayädi, thäigarci. Im Eranischen finden wir aber auch Guna-
Bilduug, wo vom sanskritischen Standpunkte aus Vpddhi zu erwarten

wäre: vgl. av. thraötaona ("ta-vn-a) neben thrita, skr. träitana, trita;

haosravanha
,
°Ahaua - husravaiih

, cf. skr. sämjravasa ;
haomananhit

-humanaiih
,

skr. saümauasii
;

haozäthwa - huzaiHu ;
deusinanahva.

deuksravafih (vgl. dazu Bartholomae, Handbuch p. 20. BB. 9, 308. 312)
neben du&mauaüh (RV. nur däur-gaha)

;
vgl. ferner zarathustri-°5tra,

zbaurvaithina-zbaurvafi (, narava-naru, fn»saostrayana-°.stra, jv)urudhü-

klistayana - "klisti
;

ap. hakhämanisiya - hakhämanis Aus dem Skr.

wäre vielleicht eine Form wie ItV. bheshajä neben bhishuj (die

Verba bhishaj-, bhishnaj- sind doch wohl ebenso wie bhishajy-

üenominativa, cf. Delbrück, Das Ai. Verbum p. 217) zu vergleichen,

cf. VS. TS. bhü ishajya und av. baesaza, baösazya; möglicherweise

auch das Nom. propr. kösala, wenn es zu kui^ala zu stellen ist, —
doch läge es auch in diesem Falle näher, dasselbe als eine volks-

dialectische Bildung anzusehen. Vgl. ferner Lindner, p. 121 f. —
Diese Vrddhi, d. h. die Vrddhi als ein wesentliches Element der

secundären Nominalbildung, scheint den europäischen Sprachen fremd

zu sein. Wenn dem so ist, so würden wir aunehmen dürfen, dass

die Vfddhi-Bildung dieser Art zu einer Zeit, da Inder und Erauer

noch ein Volk bildeten, ihren Anfang genommen habe, lu den

eranischen Sprachen wurde die neue Bildungsweise zwar bewahrt,

breitete sich al»er nicht weiter aus. Die indo-arischen DialecU*

scheinen sie bald aufgegeben oder doch umgestaltet zu haben
;

die
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östlicheren Bialecte sind von der Bewegung vielleicht gar nicht

erfasst worden (vgl. Beames, 1. c. p. 158). Im Sanskrit aber wurde
dieses Bildungselement in grossem Massstahe ausgenutzt., so dass

es, besonders in späterer Zeit, und vielleicht nicht ohne Mitwirkung

der in Indien blühenden grammatischen Studien, gradezu eines der

Characteristica der ui. Literatursprache geworden ist. — Ueber den

Ausgangspunkt der eigentümlichen Erscheinung weiss ich nichts

Sicheres zu sagen; doch ist es vielleicht gestattet, hier einer wie

ich glaube naheliegenden Vermutung Ausdruck zu geben. Wenn
das Suffix der secunditreu Nominalbildung je nach der Art seiner

Betonung an den starken oder schwachen Stamm des Nomens
trat, so konnten Formen wie mä’ruta oder marutn entstehen : über-

wog nun in einer bestimmten Periode der arischen Zeit das Schema
ma ruta und bewahrte gleichzeitig das primilre Nomen hilufig nur

die schwächere Stammform, etwa marüt, so konnte sieh die Em-
pfindung herausbildeu

,
als werde durch das secuudäre Suflix eine

Verstärkung der ersten Silbe des Wortes bewirkt; vgl. ferner äthar-

vanä— atharvan (av. fitar, äthravan, atharv(a)n), äushasa— ushas

I für äusös, vgl. dazu Hübschmann, Vocals. p. 158;— ursprüng-

lich *a tharvunu, ’f/ushasa V S. weiter unten). Ich gebe diese Formen
natürlich nur als Beispiele für das vorausgesetzte Schema: iniVruta

erscheint allerdings bereits in RV. (VS. und später märutä); ätharvanä

HV. 1, 11«, 12. 117, 22. AV. etc.; äushnsu aber erst TBr. 2, 1, 2, 12

und in äushasl (,'Br. 6, 1, 3, 8, cf. aushasya (,'äfikh. t^r. und ushasya

VS. 24, 4 im PW. und N. I. Vgl. ferner av. vürethraghni neben

vüreman , vürethman (cf. dazu Roth, Z. I). M. G. 25, 225)
,
güvya

neben gäu. Auch Formen wie av. jümüspanu neben jümäspa, ved.

uftbhauedisht.hu (vgl. das PW. s. v. und bes. Ait- Br. 5, 14) mögen
die Ausbreitung der Vpldhi-Bildung gefördet haben. Auf Fonneu
wie näbhükah neben nabhäka(i, kanväh neben kunvali, die sich ur-

sprünglich in ähnlicher Weise differeuzirt hätten, könnte vielleicht

der Gebrauch des Plural’s der unverstärkten Fonn
,

cf. kaijväh,

rudräh (vgl. ferner kanvataina, kanvamant und nabliäka Ait.

Br. «, 24) einiges Licht weifen. — Für diese Hypothese Hesse sich

geltend machen, dass wenigstens in der ältesten Zeit dieser Vrddhi-

Bildung, wie das Eranisehe zu lehren scheint, die u- Formen weit

oiberwogen; denn in den arischen Dialecten werden für die Vpddhi-

rung mit einfachem langen u-Vocal lautgesetzlicho Muster aus indo-

germanischer Zeit in nicht ganz geringer Anzahl Vorgelegen haben

:

entspricht, doch ar. d nicht, nur dem ig. e, d, 6 in der Hoch- und

Mittelstufe der schweren Ablautsreihen
,

sondern dem Anscheine

nach auch der Höchst uf« der er- und «-Reihe und in offener Silbe

dem o der Hochstufe in der weitverbreiteten e-Reihe (vgl. Hübsch-

mann, Vocals. p. 71 ff., dazu p. 190 f.); ferner kann es auf w, »«

zurückgehen. Formen mit den Diphtongen dt, du dürften sich

hingegen relativ selten bis in die ig. Zeit hinein zurückverfolgen

lassen; die Vermuthung läge also nahe, dass die dt — um- Bildung
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ihre weite Verbreitung wesentlicli dem Einflüsse der o-Vrddhi ver-

danke. — Gegen unsere Hypothese scheinen die Accentverhältnisse

im Sanskrit zu sprechen: unter den mit Vpddhi abgeleiteten No-
minen überwiegen schon in der vedischen Zeit entschieden die

Oxytona (cf. Lindner p. 116 ff.); ob auch im RV., lässt sich aus

Lindner’s Sammlungen leider nicht ersehen (vgl. RV. AV. mä ruta.

Später märuta). Doch ist zu bemerken, dass der Accent hier nur
auf der ersten (vpddhirten) oder letzten Silbe ruhen kann (vgl.

Lindner p. 114. Whitney § 1205): die Möglichkeit wäre daher nicht

ausgeschlossen
,

dass eine Bildung wie ätharvana neben mä rata,

ft'dhvarvava durch Formen wie kakubhä (Lindner p. 121 f.) beein-

flusst worden sei.
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Aus Briefen des Dr. Snouck Hurgronje in Leiden

au Ur. G o 1 d z i h e r in Budapest 1
).

Leiden, 16. und 22. Februar 1886.

. Die Hadhrami’s, welche die gescheitesten Kaufleute

in Mekka und Djeddah sind, haben eine regelmässige Fingersprache

um Zahlen auszudrücken und andere arabische Kaufleute haben

dieselbe übernommen. Wenn der Käufer und der Verkäufer längere

Zeit im Allgemeinen discutirt haben, so sagt der jLj, wenn es

ungefähr zum Abschliessen des Kaufes kommen soll
:
„ja walad,

hat elmandil“. Der Sclave legt das Tuch über die ineinander

gelegten Rechten der beiden Leute und nun wechseln sie Angebot
und Forderung, ohne dass der „Outsider“ erfährt, wieviel geboten

resp. verlangt wird. Die Einzelnheiten dieser Fingersprache sind

ganz einfach; ich habe sie aber nicht im Kopfe behalten. Was
Sie von Petermann (S. 370) anführten, gilt meistentheils auch von

Mekka. Das Verflechten der beiden Zeigefinger wird auch regel-

O >

mässig zur Bezeichnung der gebraucht. Z. B. jemand be-

schwert sich über Hasan, man rätli ihm nun, er möge jenen bei

Muhammed anklagen: da antwortet er einfach mit dem Zusammen-
flechten der beiden Zeigefinger, d. h. da ist nichts zu machen,

die zwei sind eins. Auch legt man wohl die beiden Zeigefinger

gerade nebeneinander mit gleicher Bedeutung; dieses Zeichen be-

deutet aber gewöhnlicher
:

gleich
,

d. h. (nach Umständen) zu

gleicher Zeit (z. B. wollen wir zusammen gehen ?) oder in gleicher

Grösse u. s. w. Zeigt man die offene Handpalme, so heisst dies: Tag,
dagegen die obere Hand = Nacht. Bewegt man die beiden Zeige-

finger von über den Augenbrauen den Wangen entlang abwärts, so

heisst dies : schön; steckt man aber den ganzen rechten Zeige-

finger in den Mund
,

holt ihn sodann gleichsam werfend heraus

und macht einen Laut dazu, so heisst dies: hässlich. Hebt

1) Mit Bezug auf den Aufsatz: Ueber Geberden- und Zeichen-
sprache bei deu Arabern (Zeitschrift für Völkerpsychologie XVI p. 369

—386).
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man die Spitzen der fünf Finger der Rechten enge zusammen-

gehalten empor, so heisst dies: ein wenig. Zieht jemand mit seiner

Rechten die Spitze seines eigenen Bartes, bedeutet dies Zeichen so

viel als: ‘6b; z. B. wenn jemand mir etwa sagt: Du wirst doch

nicht vergessen, was du mir soeben versprochen hast? so mache
ich das oben beschriebene Zeichen, um gleichsam zu sagen: Wofür
siehst du mich denn an ? Fasst man die eigene Nase mit einer Hand,

und dreht man letztere gleichsam um die Spitze herum, so heisst dies,

j^yaäJp oder
, Jji Luoc etc. Z. B. A. sagt zu B. : Du hast

also das Document mit unterzeichnet! Antwort: die beschriebene

Bewegung; es wird zumeist der Zeigefinger um die Nasenspitze

herumgedreht uud man denkt bei dieser Geberde natürlich an die

Art
,

wie widerspänstige Kamele in die vom Al gewünschte

Richtung geführt werden. — Wenn man von ungerechten tür-

kischen Beamten spricht, so ist ein Zeichen gewöhnlich, welches

auch in Europa zur Bezeichnung des Essens gebraucht wird ; man
bewegt die Rechte auf und ab als führte sie dem Munde etwas

zu. Dies heisst: jäkul: er frisst (d. h. jakul hakk annäs) u. s. w.
Die Masse von Geberden und sententiösen Aus-

drücken (dictons)
,

ich meine Redensarten
,

welche jedermann
bei gleichartigen Empfindungen in gleicher Weise gebraucht,

waren mir in der mekkanischen Gesellschaft ungeheuer auffallend.

Ich möchte fast sagen, ein Drittel des Gesprochenen wird von
den Mekkanern nicht in neugedachter oder neugebildeter, sondern

in hergebrachter Form geftussert. Natürlich sind Sprichwörter

zahlreich, aber die „dictons“ sind zahllos. ^ '*

sagt jedermann, wenn einer sich über einen schlechten

Lohndiener beschwert. Er will damit sagen: Warum kaufst du
denn nicht lieber einen Sclaven? den hat man ganz in seiner Macht.

Dies kann man kaum ein Sprichwort nennen, aber eine stehende

Redensart ist es ohne Zweifel. Ein schönes Sprichwort, in welchem
die Makkaner ihre Ansicht über Regierungsbeamte u. s. w. aus-

drücken
,

ist folgendes. Es wird ein Beduine redend eingeführt,

der nachdem er einige Zeit gezwungenerweise ('»-»*
. der Daula

in der Stadt irgendwie gedient hat, wieder einmal für einen

Augenblick draussen im freien aufathmet und nun einen Vogel siebt:

(< » • O — b O x « ^

^ 2 Lo Lj Lj
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Das Wörterbuch Menachem Ihn Saruk’s nach

Codex Bern 200.

Verglichen von

Prof. Dr. David Kaufmann.

Die Geschichte der hebräischen Sprachwissenschaft unter den

Juden im Mittelalter wird erst dann mit Aussicht auf Wahrheit
und Zuverlässigkeit geschrieben werden können, wenn ihre Quellen-
und Grundwerke nach den Forderungen philologischer
Zucht und Kritik von Neuem werden herausgegeben
sein. Denn selbst an den so ungebührlich vernachlässigten und

so spät erweckten Erzeugnissen der spanisch-arabischen Epoche,

deren erste Herausgabe bereits in die Zeit der auf allen übrigen

Gebieten angenommenen strengen und festgefügten philologischen

Methode fällt, hat man nicht weniger arg als an dem sonstigen

jüdischen Schriftthum gesündigt
;

in der ersten Freude ob der neuen

Erfindung der Buchdruckerkunst konnte man nicht kindlicher und
leichtfertiger nach irgend einer Handschrift langen und den Ab-
klatsch als Edition ausbieten

,
als es mit manchen grammatischen,

exegetischen und lexicalischen Hauptwerken der mittelalterlichen

jüdischen Litteratur in hohen Jahrzehnten dieses Jahrhunderts ge-

schehen ist. Es kann keinem Kenner dieses Schriftthums gewagt

erscheinen , wenn ich behaupte
,

dass hier eigentlich jedes aus der

Zeit der handschriftlichen Bücherverbreitung stammende und bereits

in früheren Jahrhunderten gedruckte Werk auf Grund der vor-

handenen Handschriften zu berichtigen und neu herauszugeben sei

;

das ist auch in anderen Litteraturen nicht anders, da die Folgen einer

Zeit philologischer Zuchtlosigkeit auf keinem Gebiete ausbleiben

konnten. Dass hier aber selbst das, was im vollen Lichte des Zeit-

alters der Kritik zu Tage gekommen
,

von Neuem in Angriff ge-

nommen und disciplinirt werden müsste, das ist eine nicht genug

zu beklagende ärgerliche Eigenthümlichkeit, die freilich erklärt und

begriffen
,

aber nicht erträglicher gemacht werden kann. Fern sei

es von mir, in schnöder Ungerechtigkeit all die Männer, deren Aus-

gaben vor der wissenschaftlichen Kritik nicht bestehen können,

etwa der Leichtfertigkeit anklagen zu wollen: sie waren zum Theile

Bd. XL. 25
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wenigstens sicherlich von den reinsten Absichten geleitet und haben

wohl auch ihr bestes Können an ihr Werk gesetzt. Aber das Ur-

theil
,
dass ihre Leistungen verfehlt und ungenügend waren

,
bleibt

darum unerbittlich bestehen und die Forderung wird immer ge-

bieterischer laut werden, dass ein kostbares und gleich einem Berg-

werk zu nutzendes Schriftthum von den so schädlichen Einwirkungen

der Naivetät, des Zufalls, des Vagautenthums oder gar der Industrie

endlich befreit werde.

Aber unter allen Fächern der Litteratur ist keines, das der

kritischen Sicherung seiner Quellen mehr bedürfte als das der

Sprachwissenschaft; die Geschichte der Philologie ist ohne die an

ihren Texten geübte und bethätigte philologische Methode nicht

möglich. Wie sollen wir das Alter einer Worterklärung feststellen,

wenn sie bei dem Autor, in dem sie in den Handschriften zuerst

auftritt
,

in den Ausgaben weggelassen oder entstellt und verkehrt

erscheint? Wie soll die Abhängigkeit der Forscher, die Filiation

der Quellen mit Sicherheit erkannt werden, so lange wir über das,

was die Drucke sie sagen lassen, nicht ins Reine kommen können

!

Ein abschliessendes literarhistorisches Urtheil über die Leistungen

eines Autors ist unmöglich
,

solange wir mit der nur allzusehr

begründeten Befürchtung uns quälen müssen, ob der Text uns nicht

äffe und unsere Schlüsse auf dem Triebsand von Herausgebersünden

und Druckfehlern sich aufbauen.

Ich will heute in diesem Zusammenhänge die Aufmerksamkeit

der Mitforschenden auf das ehrwürdige Buch lenken
,

das schon

als das für uns wenigstens erste Wörterbuch der hebräischen Sprache

den vollen Anspruch auf ganz besonders sorgfältige und wissen-

schaftlich zulängliche Behandlung erheben dürfte, auf das Machbereth

Menachem Ibn Sarnk's. Bei der Anzahl von Handschriften,

die H. Filipowski für seine Ausgabe (London 1854) benutzt

haben will, fühlt man sich fast versucht, an eine kritische Leistung

zu denken
;

soll doch der Text auf den Codices von Berlin , Ham-
burg, London, Wien beruhen, zu denen in schwierigen Fällen auch
noch das Zeugniss der Uxforder Copie sich geselle. Aber schon

die Bekenntnisse der Vorrede f. 17 aff. machen uns ängstlich. Weil
die Hamburger Handschrift eine dem Herausgeber geläufigere,

modernere Anordnung zeigt, wird die offenbar vom Urheber stam-

mende
,

nach einbuchstabigen
,
dann nach zwei-

,
drei- und mehr-

buchstabigen Stämmen gegliederte Anlage des Werkes gegen das

Zeugniss der vier übrigen zu Grunde liegenden Handschriften leichten

Muthes einfach verworfen und aufgegeben. Wo in verschiedenen

Handschriften verschiedene Bibelverse als Belegstellen angeführt

erscheinen, da werden dieselben summirt. Der Herausgeber tritt

an allen Ecken und Enden für den Autor ein, glaubt seinen Quellen

auf halbem Wege ergänzend und allezeit hülfreich entgegenkommen
zu müssen, schwebt frei und schöpferisch über den Texten, als

handelte es sich darum, was er etwa geschrieben haben würde, uud
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nicht um das, was der alte Lexicograph hat sagen wollen. Die

Handschriften werden nicht auf ihre Eigentümlichkeiten hin unter-

such t, in Familien eingetheilt, aus denen dünn noch die älteste und
zuverlässigste zu ermitteln wäre, sondern scheinen als gleichwertige

Zeugen alle zugleich durcheinanderzuredeu. Wenigstens bekommen
wir nicht immer Einsicht in das angestellte Verhör und müssen
das Urtheil des gelehrten Kichters unnehgien, wo wir gern in öffent-

licher Verhandlung als Geschworene mitgeurtheilt hätten. Dass

z. 11. gleich an der Schwelle eine bemerkenswerthe Leseart der

Berliner Handschrift übeigangen wird (s. Steinschneider, die

Handschriftenverzeichnisse der k. Bibliothek zu Berlin II, p. 5), ist

auch nicht gerade geeignet, in Betreff der Verwerthung der Vorlagen

ein günstiges Vorurtheil zu erwecken.

Aber schon L. Dukes hat 1844 (Beiträge II, 124) eine

Zählung der Machberethhandschriften vorgenommen
,

aus der her-

vorgehen musste, dass auch in Florenz, Leyden, Paris, Parma und
Rom Codices liegen , die für eine wissenschaftliche Ausgabe des

Werkes unentbehrlich sind. Seitdem ist der merkwürdige Codex
F o a durch S. G. S t. e r n in die Derossiaua gelangt

,
so dass ein

halbes Dutzend bekannter Handschriften für die Herstellung unseres

M en ach em textes einfach unverwerthet geblieben ist. Die Wissen-

schaft hantirt aber diese Ausgabe fröhlich weiter, als wäre sie von

des Autors letzter Hand.
Von diesen akademischen Betrachtungen zu einer thatsächlichen

Untersuchung des Textes überzugehen, entschloss ich mich, als ich

am 8. August 1883 auf der Stadtbibliothek zu Bern den Codex

200 kennen lernte, der das Dutzend der Machberethhandschriften

in würdiger Weise voll zu machen berufen war. Dank der ausser-

ordentlichen Liberalität der Verwaltung habe ich seitdem die Hand-
schrift. imbeschränkt benutzen und von dem ersten freudigen Er-

staunen über die alle meine Erwartungen weit übertreffende Gestalt

des Textes zu einer ruhigen Sammlung der Varianten fortschreiten

können. Ich sah zunächst, dass in diesem an 600 Jahre alten Codex

eine Menge von Artikeln erhalten sei, die in unserer Ausgabe fehlen,

dass Worterklärungen hier Vorlagen, die aus unserem Texte ver-

schwunden sind, die aber Menachem muss hinzugefügt haben,

wenn er nicht eine Aufzählung von unverständlichen Stellen seinen

Lesern als Artikel eines Wörterbuchs bieten wollte
,
und dass end-

lich Bibelverse hier erwähnt waren , die unmöglich
,

wie es nach

dem Abdruck scheinen musste, in dem Werke mit völligem Still-

schweigen übergangen werden konnten. Und wenn auch der Werth
des Fundes sehr bald durch die Wahrnehmung herabgemindert

wurde, dass die Ergänzungen zum Theil aus anderen Quellen stammen,

so lag hier doch für die Beurtheilung des Machberethtextes ein so

reiches, und wie ich glaube, werthvolles Material vor, dass ich die

wissenschaftliche Aasnutzung der Handschrift nicht von mir weisen

zu dürfen meinte.

26
*
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Nicht minder als durch ihre Zusätze erschien mir die Hand-

schrift durch ihre Auslassungen bemerkenswerth. Verglichen mit

der Ausgabe, fehlen in ihr die folgenden grösseren Stücke:

1) Der Exeurs gegen Ibn Koreisch s. v. "Jitk.

2) Die Erklärung von Jer. 3, 23 s. v. ps«.

8)

Die Widerlegung Ibn Koreisch’s s. v. rjbe« : rntrp mci
•wb©“. — Vgl. jedoch Dunasch’s Kritik p. 46.

4) Die Abweisung der Theorie von den zusammengesetzten

Wörtern im Hebräischen s. v. bsnx, von a'Ortb ©•> n:i bis zu

Ende des Artikels.

5) Der grammatische Exeurs s. v. "ibbiniDK von: sb baK rmra
eba' bis zu Ende.

6) Die Auslegung von Jer. 34, 18 s. v. “tra von '©:k trat»

•pnrD bis zu Ende.

7) Die Abweisung der Theorie vom Buchstabenwechsel im

Hebräischen s. v. 33 von: "o nben rtnn bis ’ion rpbncn.

8) Der Zusatz s. v. 33 von rrbKT bis zu Ende.

9) Die Erklärung des Leuchters im Heiligthum s. v. 33 von

biy: 33 bis •'ton.

10) Die Erklärung von Job 28, 1 ff. s. v. “13 von yno vnre
bn3 bis ’O-bon.

11) Die Aufzählung der änat keyo(.itva in der Bibel s. v. abs

von mwa ©t bis zu Ende.

12) Der Zusatz s. v. 333 von yrnD nn bis zu Ende.

13) Das Citat aus Sa ad ja s. v. 3n von TNS': bis zu Ende.

14) Der grammatische Exeurs s. v. tt von a-onb ©' aas»

bis zu Ende.

15) Der Abschnitt über die Gattungen des Waw. Vgl. Porges
in Frankel-Gr ätz Mtsch 1885 p. 93 ff.

16) Der exegetische Exeurs s. v. -it von "pirc -erst tickt

bis •'O'b®“.

17) Der grammatische Exeurs über n s. v. “it von p. 82 Z. 11

:

nnci bis p. 83 Z. 5: ttipd nai.

18) Die Auslegung von Jes. 6, 5 s. v. Kna von 3’inc na
bis zu Ende.

19) Die philosophische Eintheilung der Verbote s. v. ba von

riTn s»b bis zu Ende.

Diese Auslassungen können nicht zufällig sein oder auf einer

Willkür des Schreibers beruhen. Ueberblicken wir dio stattliche

Reihe derselben, so ergiebt sich vielmehr die Wahrnehmung, dass

diese auch inhaltlich als Zusätze gekennzeichneten Stücke bereits

in der Vorlage unserer Handschrift gefehlt haben müssen, oder mit

anderen Worten, dass wir hier eine Abschrift der ersten Aus-
gabe des Machbereth vor uns haben, in der Menachem
sein Werk von grammatischen

,
exegetischen und philosophischen

Excursen oder polemischen Citaten und Auseinandersetzungen noch

freigehnlten hatte. Da aus der Lagenrechnung sich nun herausstellt.
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dass iu der Handschrift das erste Blatt der ersten Lage fehlt, bei

dem Mangel einer Pagination aber nicht angegeben werden kann,

wie viel überhaupt vom Anfang fehlt, so kann in Vermuthungen
über die Ausdehnung des grammatischen Vorwortes in der ursprüng-

lichen Ausgabe nicht weiter eingegangen werden.

Für ebenso beinerkenswerth halte ich eine andere Reihe von
Auslassungen, die ich wegen ihres gemeinschaftlichen Charaktere

unter Eine Gruppe zusammenfasse. Ich halte es für ausgemacht,

dass Menachem niemals, wo er der aus dem Talmud geläufigen

Formel (vgl. z. B. Joma f. Gl a) sich bedient, auf die Be-

deutung des lautverwandten Wortes im Arabischen habe hinweiseu

wollen. Wie sollte auch der erkliirte Gegner solcher Sprachver-

gleichung ') stillschweigend ihre Ergebnisse angenommen und als

eine bei jedem Leser ohne Weiteres vorauszusetzende Erkenntniss

in seinem Werke angewendet haben? Nur für die Männer, die so

völlig in der arabischen Spruche aufgegnngen waren, dass das

klangverwandte arabische Wort ihnen von selber mit dem hebräischen

zusammenfiel, konnte der alte Aramaismus irKCHS oder sein arahi-

sirtes Nachbild ^.Lc die Bedeutung annehmen: Nach dem

Rinne des gleichen arabischen Wortes. Es war eine petitio principii,

als Duuasch in seinen Einwendungen (u*iab ',3 a:n maion ed.

Filipowski p. 68) gegen Menachem diesem einen solchen Ge-

brauch dieser Formel imputiren wollte
,

weil er s. v. nnp des Zu-

satzes sich bediente. Mir scheint vielmehr M e u a c h o in

gerade hier gegen die Heranziehung des Arabischen sich gewendet

zu haben
,

weil man zur Erklärung des Prophetenwortes Hosea
0 i-

8, 7 der arabischen Bedeutung von als Waizen sich bedient

haben mochte, um der Schwierigkeit zu entgehen, die in dem Aus-

druck liegt, dass die Pflanzen kein Mehl bringen. Hier wollte nun

Menachem durch gegen die ungewöhnliche Auslegung

Front machen. Wie dem aber auch sein möge, der Streit der

Meister ging auch hier bei den Schülern in Invectiven über, und

aus dem harmlosen lynO’as wurde ein Losungsruf der Parteien.

Auf den Kampf um dieses Wort kann ich hier nicht eingehen, da

ich die Texte in S. G. Stern’s über responsionum p. 103 f. und

p. 43 (bei Jehudi Ihn Scheschet) für unverständlich 2
) erklären

muss. Jedenfalls hat aber durch diese Controverse die Statistik

der Anwendungen von bei Menachem eine neue Be-

deutung gewonnen. Prof. Bacher hat denn in der That dieser

Frage eine Untersuchung gewidmet (s. die hebräisch-arabische Sprach-

vergleichung des Abulwaltd Merwän Ihn Gannh p. 68 ff.). Wie

1) Vgl. Bac hör, die grammatische Terminologie dos JohftdA b. DAwid p. 5 f.

2) P. 43 Z. 12 fehlen offenbar durch oiu Homoiotelouton dio Worte:

manra nBpn •o
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sehr hier aber Alles von den Zeugnissen der Handschriften abhängt,

das beweist die Thatsacho, dass schon die kritische Musterung des

Einen Codex
,

die ich hier vorloge
,

die Ergebnisse der II.'sehen

Untersuchung in wesentlichen Punkten verändert oder in Frage

stellt. Die folgende Ueliersicht all der Stellen
,
an denen nach der

Handschrift die Formel WBBB3 in unserem Texte zu streichen ist,

wird die Vergleichung und Aufsuchung in diesem Punkte erleichtern

:

1) ambs 27) im 52) yna 77) 7T-.

2) B’aab« 28) vt 53) ina 78) Bcoi
3) T31N 29) nbsan 54) pba 79) Bai
4) ya 30) mn 55) b?a 80) 031

5) 13 V 31) nun 56) nsa 81) yyi
6) P3 I 32) ba:n 57) io VI 82) oci

7) aba 83) ion 58) ro 83) pci

8) OBa 34) ixn IV 59) 1» III 84) npi
9) 1B3 I 35) ain 60) ii? 85) qsi II

10) bna 36) rin 61) yio 86) 3B
11) bta 37) “in 62) mc 87) C3B
12) yaa 38) c^n II 63) ibc 88) onc
13) a:a 39) Bin II 64) B1E 89) r]BB

14) ici 40) yaan 65) anic 90) anbe
15) ans 41) ba 66) pns 91) «:b
16) C13 42) 7733 67) pax 92) an:c
17) en 43) 73 68) y;s 93) qcB
18) jm 44) pra 69) p:x 94) byB
19) abi 45) nb 70) ip:x 95) “?b II

20) nbn 46) fb 71) an* 96) ncB
21 ) an 47) sp: 72) 7ap 97) BEB
22) Bli 48) na 73) bap 98) PES
23) Tn 49) 7a 74) yap 99) ipffl

24) yn 50) ist: 75) yai 100) aiB
25) brn 51) -na I 76) m 101 ) pyiB
26) am

Von den Beispielen , aus denen Bacher a. a. 0. zur Charak

teristik des Gebrauches von tyaons bei Menachem seine Schlüsse

zieht
,
verlieren weitaus die meisten ihre Beweiskraft

,
da nach der

Handschrift gerade an diesen Stellen die fragliche Formel fehlt.

Dass aber in der Bewahrung derselben unsere Quelle treuer und

dem Texte Menachem ’s jedenfalls näher ist als die Ausgabe, das

beweist das Beispiel von m7SS ,
wo die Schüler Menachem ’s

den Zusatz von iy*:BB3 (ed. Stern p. 104) überliefern, der aus

der Ausgabe verschwunden Ist, während der Codex ihn erhalten

hat. Ebenso beweist die HinWeglassung des immöglichen und von

Dunasch in der That nicht erwähnten B'ian s. v. nap (vgl.

Bacher u. a. 0. p. 68 n. 1), dass die Handschrift dem ursprüng-

lichen
,

von D u n a s c h angegriffenen Texte des Machberoth ver-
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wandter ist als unser Druck. Selbst der merkwürdige Zusatz s. v.

pbn beweist nicht etwa eine spätere Verl>esserung zur Beseitigung

von Dunasch's Karaismus witterndem Vorwurf p. 75, da der

hauptsächlich getadelte oder verdächtigte Ausdruck rH'na
qirn stehen geblieben ist. Einen der bündigsten Beweise für ihre

uncensirte Textesbeschaffenheit bietet übrigens die Handschrift s. v.

yin
,
wo die von D u n a s c h so heftig bekämpfte Auffassung von

ynn als Edelstein wirklich noch anzutreffen ist, - während sie in

den Vorlagen der Ausgabe wohl in Folge eben dieser Kritik

Dunasch's ausgemerzt erscheint
,
überhaupt also wohl früh be-

reits gestrichen worden sein dürfte.

Dass die Auslassungen auf eine alte Vorlage, vielleicht auf

die erste Gestalt des Werkes zurückgehen
,

beweist der Umstand,

dass Verweisungen auf Stücke , die im Codex fehlen, ebenfalls aus-

gelassen sind. So fehlt s. v. nE der Zusatz, der auf den Excurs

über die Gattungen des Waw zurückweist.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Zusätze. Der grössere

Theil von den Artikeln, um welche die Handschrift sich gegen die

Ausgabe reicher erweist
,

ist zwar einfach aus Ibn Parchon’s
Wörterbuche berübergenommen

,
aber es ist nicht immer zu ent-

scheiden, wer der eigentliche Urheber gewesen sein mag, da manche
Schlagworte unmöglich in Meuachem’s Werke völlig können

übergangen worden sein und Ibn Parchon leicht Artikel, die

heute aus dem Machbereth verschwunden sind, entlehnt oder nur

zum Theil benutzt haben kann. Für manche der neuen Artikel

fehlt mir zur Zeit der Nachweis einer fremden Quelle, so dass für

einen Theil der grösseren Zusätze immer noch die Möglichkeit offen

ist, dass der Codex uns in ihnen echtes Wortgut Menachem 's

erhalten habe. Ein abschliessendes Urtheil bleibt hier jedoch so

lange unmöglich, als wir nicht auch Ibn Parchon’s Werk in

seiner echten, auf Grund der Handschriften völlig von Neuem her-

zustellenden Gestalt vorgelegt erhalten. Der Herausgeber selber,

8. G. Stern bezeugt, dass der Codex Foa ganze Blätter mehr als

die Edition enthalte (über responsionum p. XII : vgl. auch meine

Bemerkungen Göttinger Gelehrte Anzeigen 1885 p. 461 ff.).

Unter den kleineren Zusätzen sind vor Allem die Worterklärungen

beachtenswerth
,

die oft durch ihr mit dem Ausdruck ringendes

Hebräisch sich als alt und zum Theil sicherlich echt erweisen. Es

ist schon in Folge ihrer Kürze und Knappheit nicht wahrscheinlich,

dass sie einen Compilator, einen Nakdan oder gar einen Abschreiber

zum Verfasser haben. Und da sie zumeist da sich einstellen, wo
es von vornherein in Folge der Schwierigkeit oder Unverständlich-

keit der behandelten Worte oder Stämme unwahrscheinlich ist, dass

Menachem mit einer Beispielsammlung ohne ein Wort der Er-

klärung sich begnügt haben sollte, so dürfte die Annahme nicht

leichter Hand abzuweisen sein
,

dass wir in diesen Zusätzen ausge-
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fallene, also wiedergewonnene Stück« von Men ach ein ’s ursprüng-

lichem VVörterbuche zu erblicken haben.

Aber auch abgesehen von den Auslassungen und Zusätzen, die

in jedem besonderen Falle erst diseutirt und auf ihre Bedeutung

hin geprüft sein wollen, wird die Handschrift für die Texteskritik

des Machbereth schon durch die Fülle vortrefflicher Lesearteu nutz-

bringend
,

deren Vorzug gegen die der Ausgabe in die Augen
springt. Was von vornherein wahrscheinlich ist, dass der Erbschaden

der Manuscripte, das Homoioteleuton, auch in unserem Buche Ver-

heerungen angerichtet haben dürfte, das wird durch den Codex zur

Gewissheit, der an einzelnen Stellen z. B. s. v. t|CN , n~0 die aus-

gefallenen Worte erhalten hat und Lücken ergänzt, über die man
bisher sich leicht hinwegtiluschte. Au zahlreichen Stellen erführt

die Ausgabe unzweifelhafte Berichtigung; Fehler werden verbessert,

Missverständnisse beseitigt. Besondere Beachtung verdient die Aus-

beute
,

welche die Handschrift an echten
,

das Gepräge von Me-
nne he in ’s Schreibung unverkennbar an sich tragenden Worten
und Wendungen au solchen Stellen gewährt, wo die verschlimm-

bessernde Hand Späterer in dem Bestreben zu glätten und anzu-

gleichen die wahren Lesearten verdrängt oder verändert hat. Vgl.

z. B. s. v. oen und mn.
Der Codex Bern 200, in dem M e n a c h e m ’s Werk mit einem

hebräischen Lapidarius und einer ungemein worthvollen Abschrift

des sog. kleinen Aruch vereinigt erscheinen, stellt heute, nachdem
das Messer des Buchbinders die Bänder arg beschnitten

,
einen

mässigen l’ergam ent-Folianten dar. Im Machbereth, das den Codex
eröffnet, beträgt die Höhe der Blätter 30 Cm., die Breite 21—22,

die Zeilenhöhe 19 1

/*» die Zeileubreite 1 1 */j ,
gegen 22 X G im

kleinen Aruch; 30 Zeilen bedecken die Seite. Nur die letzte Hälfte

der neunten Lage enthält auf den ersten 3 Blättern je 22, auf

dem letzten 23 auf der Vorder- und 24 auf der Rückseite. Die

Handschrift muss, bevor sie von Neuem eingebunden wurde, wobei

7 Vorsetzblätter Papier vom und 13 hinten hinzukamen, durch

Feuchtigkeit gelitten haben. Damals muss ein Theil vom Anfang
und jedenfalls das erste Blatt der jetzt ersten Lage verloren ge-

gangen und der Aussenrand des zweiten, das heute das erste Blatt

des Codex bildet, abgefault sein. Die Vorderseite dieses Blattes

ist abgeblasst, zur Zeit aber noch fast durchaus leicht lesbar
,
die

ersten Blätter erscheinen gebräunt 101 Blätter Pergument, die in

Lagen zu vier geheftet sind, enthalten das Machbereth. Die ersten

sechs Lagen zeigen l’flanzenornameute als Custoden, die siebente

einen Raben, die, achte einen einköpfigeu Adler. Von der neunten

Lage hat der ursprüngliche Schreiber nur vier Blätter geschrieben,

so dass von seiner Hand im Codex jetzt nur 67 Blätter herzurühren

scheinen. Die einfiissigen Buchstaben, deren Fuss unter die Zeile

herabreicht, pflegt dieser Schreiber am Schlüsse der Seiten durch

Schweifung oder selbst kleine Ornamente zu verzieren. An Keun-
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Zeichen des Alters der deutschen Schrift fällt hier vor Allem die

scheinbare Gleichheit der Buchstaben n und n auf, die sich nur

darin unterscheiden, dass der linko Fuss des n am Ende des Ihiches

ansetzt, während der des n eingerückt erscheint, ferner die Form
des p, dessen Fuss dem Dache anliegt, auch die Kleinheit der

Füsse bei den Finalbuchstabeu und selbst beim p, wodurch zuweilen

z. B. *j nicht wesentlich von " sich unterscheidet, endlich die Basis

des c , die der Mittelast nie berührt, b« pHegt = N geschrieben

zu werden , so dass DTibtt = C'n& leicht mit C'ns zu ver-

wechseln ist.

ln diesem Theile der Handschrift eröffnet die Reihe der Artikel

in jedem Buchstaben dieser Buchstabe selber, wenn er als einziger

Kadical eines Stammes nach Men sichern ’s Ansicht eine Rolle

spielt Von einer Aufzählung der behandelten Wurzeln an der

Spitze der einzelnen Buchstaben ist hier keine Rede. Die Anordnung
der Stämme ist die bekannte der meisten Handschriften, dass nach

der Wurzel mit Einem Radical die zweibuchstabigen, dann die drei-

und mehrbuchstabigen folgen.

Hauptsächlich die Abweichungen von diesen Eigenthümlich-

keiten sind es, die in dem vom Buchstaben b s. v. : no\'.E

bis zum Ende des Maehbereth reichenden Theile der Handschrift

die Annahme uahelegen, dass hier die Copie einer anderen Vorlage

gefolgt sein müsse. Da
,
wo der Buchstabe selber den Radical

bildet, erscheint er nicht an der Spitze, sondern in der Reihe der

Artikel behandelt, die Aufzählung der besprochenen Stämme geht

hier in jedem Buchstaben diesen voran. Auch weist die geringere

Zahl der Varianten in diesem Theile auf eine andere Vorlage.

Auf einen anderen Schreiber deutet hier die in der zweiten

Hälfte der neunten Lage weitere Zeilendistanz
,

die grössere Höhe
der Buchstaben

,
der verschiedene Ductus der Schrift , die Nicht-

berücksichtigung der Finalbuchstaben in der letzten Zeile, die schärfere

Unterscheidung zwischen n und n ,
die gehörnte Form des e ,

die

besonders beim Final-q links durch eine steil in die Höhe ge-

richtete Linie sich kennzeichnet. Auch die Schreibung des Tetra-

grammaton zeigt eine Veränderung. Während dieses im ersten

Theile der Handschrift durch 'P wiedergegeben wird
,

erscheint es

hier in der Gestalt von »'i.

Gleichwohl wird im Kolophon des Maehbereth Nichts von

dieser Thatsache erwähnt, wir müssten denn den Ausdruck 'n“"O
pressen und nur auf die Ausführung des Abschlusses der Hand-

schrift beziehen wollen. Der auch durch die Anfertigung einer

Feutateuchhandschrift aus dem Jahre 1285 bekannte Schreiber

Israel b. David (cod. 9 der Breslauer Seminarbibliothek) hat

uns hier nur die Zeit, nicht aber Heimath und Besitzer der Ab-

schrift in seinem Schlussvennerk mitgetheilt

:
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pr sr -iciors prnr:i pm
i? • Dbvb «bi nw «b

•obicn *vren nby®
W'D in '-o btn»' •>:«

r:»a mn msnnn
.uicb

Das Datum hat eine lateinische bibliographische Notiz eines

Vorsetzblattes mit Unrecht als vix credibile angezweifelt. Auch die

Abschrift des kleinen Aruch stammt aus dem Jahre 1290, das hier

ausdrücklich durch C'B,ann n:c3 bezeichnet ist. Auf dem vor-

letzten Blatte des Codex ist ein Kethubaformular mit dem Datum
14. Adar 5058, also 1298 eingetragen. Die Handschrift scheint

aus der Rheinprovinz zu stammen. Ums Jahr 1450 war sie im

Besitze des Arztes und Dichters meyschter bendel von arwiler,
d. i. Baruch b. Simeon’sin Ahrweiler, dessen im Codex erhaltene

Dichtungen ich in dem hebräischen Jahrbuche rpOKTI (Warschau

1885) veröffentliche. Dass Buxtorf den kleinen Aruch aus diesem

Codex kennen gelernt und für sein rabbinisches Lexicon benutzt

habe, glaube ich in Frankel -Gr ätz’ Monatsschrift 34, 185 fl',

und 225 ff. bewiesen zu haben.

Der Text des Machbereth beginnt in der Handschrift , wie sie

uns heute vorliegt, mit den Worten: -nriN *331 s. v. nn«. Ich

folge in meinen Mittheilungen bei der Voranstellung der Schlag-

worte der Reihenfolge im Codex, um so zugleich ein Bild von der

Anordnung der Artikel und ihrem oft auffälligen, weil unalpha-

betischen Nacheinander in der Handschrift zu liefern. Um unnütze

Weitläufigkeit und die Runen des philologischen Apparats zu ver-

meiden, habe ich stets nur den Wortlaut der Varianten nach der

Handschrift und höchstens zur klareren Hervorhebung der ab-

weichenden Stelle deren Anfang und Ende nach der Ausgabe mit-

getheilt. Nur zur Bezeichnung des Fehlenden habe ich mich des

Zeichens -tf bedient. Verkürzungen und Umstellungen der angeführten

Verstheile oder deren Auslassung habe ich nur in einzelnen Fällen

angemerkt, weil sonst bei einem lexicalischen Werke wie dem
Machbereth jede Handschrift besonders herausgegebeu werden müsste.

Dagegen habe ich an den Stellen
, wo die Ordnung der Bibelverse

eine wesentliche und vielleicht ursprüngliche Verschiedenheit zeigt,

den Artikel oder einen Theil desselben mitgetheilt. Von den Glossen,

die von verschiedenen Händen herrühren und Ergänzungen der Be-

sitzer darstellen
, die vielfach aus Ibn Parchon entlehnt sind

oder Targumworte und übergangene Bedeutungen nachtragen, habe

ich nur Einzelnes aufgenommen und die Marginalien durch m.. Darüber-

geschriebenes durch s bezeichnet. Indem ich die Zusätze durch

gesperrte, die bemerkenswerthen Lesearten durch grössere Schrift

kenntlich mache , wird die Uebersicht der gewonnenen Ergebnisse

sich auf den ersten Blick herausstellen. Ich lasse unter I zunächst

die Zusätze von ganzen Artikeln folgen, indem ich durch P auf die
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Quelle oder eine Analogie in Ihn Par c hon ’s Wörterbuche ver-

weise. II enthält sämmtliche Varianten nach der Reihenfolge der

Artikel in der Handschrift:

I.

D"-in[1. i]b nmn« D-a-i yicbi (Num. 23, 24) Nfflm "iNai '-in

na: c'bi N'ab -peei '“in • 3'Bb: moc: ins (1 Reg. 10, 20)

.
')ms )":'? yrtBi briBi

(2 Chr. 2, 6) ':c launr ymb iaa im:ai Nin an» ms pa-iN

.P = nbam b'anai yian«

.«in n'aiai p'rya na-iN

'cb 'tipei Nipaa nan ib yN (1 Reg. 5, 6) o'cno rvnN in«

.Bis« cipa D'oicn 'oiaN mmy
nanNi onm p-iNi ban yn« (Jer. 10, 11) Np-iNi N'ac n p*i«

.nan ynN ama?

na ’:n« 'a (Ex. 4, 10) 'e:n nnan B'N [1. N]ib aiN '3 'a

.(Jos. 7, 8) “iön

nrrasnB am ovte (Gen. 1, 2) imai mir nnm ymm ma
ma ':aNi mn lp (Jes. 34, 11) “iün: n'iai O'ttBH Omas yiNn

d:'N D3i (Jomu f. 54 b) abiyn nr(n)B: nri'byB D'33n dn

.yina'S dib ynasw
crana bai ora'pi anapa (Gen. 7, 2) rrnnssn nanan baa ona

.(Deut. 32, 24) nana )Bi (ib. 34, 23)

(Ez. 44, 18) b'pbe "ine 'mim )pbc 'te (Esth. 1, 6) yia 'bana yia

.P = yian yyaia

.yaaan 'Ea . . n nsnaa ''b (Ez. 1, 14) pian ntnaa pia

. P = O'nn n:b'N Snc (2 Sam. 5, 24) a'Naan 'lSNna Naa

[Cf. P.J .a'aaiEa c:iEp 'irs (1 Reg. 5, 3) c-ciaN amaia nana

on (Jes. 5, 10) n«as nan (Ps. 131, 1) 'ab nas Nb nas

.(Obadja 1, 4) no:a n'aan

bpan ettna 'io? leca ''b (1 Sam. 13, 21) p-nn a'snbi an
.P = D'iiann 1a rn:nb

uns yy ''E pontai 'anrn 'ini (Ez. 27, 15) a':am )B n:ip pn
qiy caan )'a amqb bo poiabifl. p]a i:aa yBiy ansia

[Cf. P] .(?)ycna nanm arm Jir 'yba yiNE ympB
nan naim laa «a o'aiu-in ''e (Jes. 47, 13) D'ao nan *ian

.P. = rT'na Nn qib'na (Deut. 18, 11)

1) Cf LÖwr, dir Lebensalter in der jüdischen Literatur p. 363 f.
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(Nuin. 35, 20) i:enm nsroa cs (Jes. 22, 19) qaxaa *ymm qan

.P = nenn 'c (ib. 22) ican na-s sba

. P = ’b nanar '-d (Job 19, 3) 'b laartja “an

iaa[l. n]n 'iba [1. ijaacacr '-«d (Ps. 62, 4) o-s b? inntin nnn
mm (25, 4) s'a:n mr®’ aas® iaai nai mp iaa pnnb am
aba omi iaa sbs nrt) nb ys [nbanj in ap Data a-sma

'ms ii’an rs p'r®nb nsna *a '-t (Nura. 13, 30)

is [1. r]an Ss ban -naa manb aäib nxia® >» Ta an i

b

. P = rn“

Cn sxa: sb ’a des cipa 't (Num. 21, 14) ncioa am rs am
.ar: mbiT no’ maar 'oba nba ba nbnra

.P = m b® ib'S 'D (Jes. 11, 16) yra n'T

.yas an iaa 'r.si yraa nb ys hst nba cs (Ps. 72, 6) yas rpTai

-pas a:r nb ®’® ya® 't (Lev. 11, 30) raorrm aainm aan
. P = msaa sxar [p LJ-pa-

Baoaa c-xip nnb m '’E (Job 30, 7) inEic bian nnn ban

bpoaa aaaaa eaiao cn® rnEoa yno mm is[E]a-®ai

(Prov. 24, 31) C'bian i-:e iüc [(Zeph. 2, 9) bian p®aa 1]

(Job 30, 4) ':o a?aa D-mba cm mxip cna m mnax®
.P = m® 'b? niba c'Eaipn

(Jes. 57, 20) mai oca mra i®am (Ps. 69, 15) a'aa ab-xn a*a

.cnb ans '-E

as ciaanrn nna •nai? bo (Jer. 52, 16) o-ambi 0’aaiab an
[Cf. P.] .ybpnai ya[l. ajaaa ynb-ca 'inab p

[Cf. P.] .rmm D®a c'sap: a (Esth. 8, 17) can-na am
wmroa 'ba 'aa camra iaa Ve (Jer. 5, 8) can*n c'did in

.iay nbr
qbm sim bas niEmn '•>£ (Jer. 2, 25) q|l. n]rn qbsa -?:a qm
.P = br:a äaa (Jes. 20, 2—4) qmi ciar (2 Sam. 15, 30) qm

. P = r’Tin '-d rcb'

.P = naa« ya (Joel 1, 4) pbm bas (Nah. 3, 16) qm eoc pb’ pb~

. P = b'Dan rs i:iarc (Jes. 50, 4) -aa qn rs rwb qm
(Deut. 16, 13) “ap'ai q:asa (Hos. 9, 2) ap'i (Jud. 7, 25) ast ap’

(Zach. 14, 11) -pan -ap -
' a? yiaom (Jes. 16, 10) c-ap-a yn
.P = rsa cnaa ma:r ia o-aaia®

OEiip irb:n m:ais ’ba (Job 15, 24) avrab it; “pa aac

-iErx
-1 pi brnrna cipab caaa® ar aaoai cbabsn ia yaui

onasm aiaan )[:]naa ap-j> q'am (Jes. 22, 18) aiaa nc:x
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ypn©[n]i -jam «Viani am ncina C|=> [(Kelim 23, 1) oiaNni 1.]

.p = i’yba Ntibr amyrn r« ia

(2 Sam. 18, 13) *prn p ans 1
« Nb 13T! 'sei Bn'U'y 'ab 'rn ans

e*b nbnn it ariD3 Nb 'rrn (Ps. 139, 15) “[na mxy ans: Nb

man anm Nb pi amo; Nb 'nc (Gen. 47, 18) aaNS ans:

inns: E’-«'' hb-ni naun nunb pm an (1 Sam. 3, 18)

unansm (Ex. 9, 15) ya«n p ansm ian©3 'rc (Job 4, 7)

(Zach. 11, 9) rnns:[n]i (Ps. 83, 5) nsa Barnan mb (ib. 23, 23)

manss B'^y yiao’i am©Ni '-e (ib. 8) amian nab© tn arnsNi

[Cf. P.J .ans" na yN© nana ya« 'aibs (Job 15, 28)

(Prov. 24, 22) Enu© tbi ':© iam m (Job 21,20) ms imm int> am
ariN '-c ’i iVn "in (Deut. 32, 35) b-pn ev siap "'S pi

ms mn© pam nman Nap: htbi ami ami a-N pobeb
.P = EIN

. Embx (Am. 5, 26) yrs

Die Figur) ht ms nmsm nxi[l. s]ip 'nc (Job 9, 9) nami Vos B'S

.P = (fehlt

E'asiy eh© BnrnibN vn© 'mbs (Am. 5, 26) EfspnbN asm ass

. P f. 28 a = ' mbrai amsrnb

En'byi npa E'xyn uay ans -ba 'am (Gen. 4, 21) aami aum a:s

ei ca Vp pi:i mxya nasn ’bsn n(')©y>i E’bsm B-arv>

Nim *p mci 'a©’ yaNs ©’ an« Bipa 'm (Num. 34, 11) na:s

.P = aBi:u

[Cf. P.] .nsn 'm (Esth. 1, 6) ccas

[Cf. P f. 32 d] .(1 Sam. 4, 19) nbb nan nb

ca yapri ncxi mx ya« 'm (Hos. 13, 5) r.miNbn yaNa a«b

ibmn (2 Chr. 16, 8) nmibm B'Bisa (a) ':© nmib Ninn Bipan

msiEnn bpens aNb apma naiNbn aiaan bpnb r|bNn hn

.P = -pn apma
.P — nniN 'm (Gen. 25, 23) amiNb -cai yaN- BNba enV CNb

yaiaa m:ti B'baa ib ©ns ya© 'm (Lev. 1 1 , 30) HNubm Nab

p nbiaa nusn byi amnsn byi naainn by *]bim [1. fiaNj

.P = uyaa nn©:nn
©•< .am© [1. i] 't m n-aN 'm (Job. 4, 10) rpu man äs« ©m ©m

[Cf. P.] .aas bn© Nmb am au m« ib

'm (Cant. 4, 13) naji3 nc Ey (Deut. 33, 13) baa am© aana aaa

Vn© '©n pm Nbi pemn ya m:nsn lam© m oa nm
mraanai nanaa anm qos ’bsa smam ipin ammamo ’sn

m (2 Chr. 32, 23) nam’ *]ba irppmb mraia pi (Esr. 1, 6)
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ixn'o rvn'ca *p ba 'mon yxo *:cw cmon C':":’7n mrrra

.P — qbiab arm qoa o? nnraa

[Cf. P.] .a'abc %d (Esth. 1, 22) mnm mnn yrc

.(Ex. 12, 22) nnrsn b?i n;irc

[Cf. P.] .bna bpona [1. n]xaip '’e (,j0b 40, 18) bna b'atsa

'•ab 'E (Ps. 89, 40) “pa? man na«: (Thr. 2, 7) ioapn a«: ax:

[Cf. P.] .rwr:n cixn:

'S maao rtza V? tos ainn '’E (Ps. 99, 1) ya«n en:n am
'>c (Jes. 54, 10) n:[']ai7:r niyasm (Ps. 60, 4) ncc

.P = rcBian

bo m r'3 't (Jud. 3, 22) anbrt an« ax:n 'sn
f

r,i2 ab 'nn ax:

[Cf. P.] . X72ian ’e (Zach. 11, 16) baba' [Nb] nax:n ’an yaa

. (Esra 4, 7) jarxoan arai yino:

(ib. 2, 6) B'liboi D'aao ’a (Ez. 28, 24) a'xan yipi a'sraj yb'C *,bc

[Cf. P.] .C'pa E'Xip 'nc

,p = p'o [l. 'tu] 'yb n:7:ia73 (Jes. 28, 25) pa: na'?oi pa
aTax na (ib.) i'D'aa ’:o b? (Gen. 40, 7) n?as 'O'ao cac

. ayiiona (Esth. 6, 14) i?'jn ^b,3^, 'O'ao (Jes. 56, 4) S’C'acb

.P = iamxi [1. i]’3iap ’'E (Am. 6, 10) lEaani nn ixo:i q-a

771X72 ani' bns qi? 'D (Jer. 8, 7) n:xia r? noo ai»i O'Di na?

.P= (sic)baai rai ina *pa« nn« ir[La]mm n’ainia vcrai pb
[Cf. P.] .[1. o'aa?] B'oa? ma yao '’b (Ps. 140, 4) aioar

(Baba K. X g. E.) pm 8'Oan bo eiaaipb
-

'E (Jes. 44, 12) ax?’: ^?
.P = axysa X'Xta ©anno nn

naina ym nbttb yN (Jes. 9, 18) yax an?: mxax naaya er?

(Ez. 31, 8) im[73]i27 xb C'Tax nat« ya« -j©n: ':'? ’Eb 'rci

.n’n nnr i'\a qib'na

y:i c-rbpn p mio? axn ’e (Dan. 11, 45) i:ien ’bnx ?ö'i pc
[Cf. P.] ..aia"?n b? B'-xn D'aban irx 10?' onP?n

710 [) l.]cnb n'E3 a« (Prov. 24, 22) ?ai' 'n am:o a'Ei a't

(ib. 21,20) i-ra i('):'? ixa’ ':o a'a i7;ai a'x ina ”'e (Job 30, 24)

.P = aao ob 'E (Deut. 32, 35) anx ni' aiap *a

axapnai rnso bi qbx a’a an npbr.rna “ox a'ibn mpci apr

rniN n«T aaEci: a'ibn apa’r: nxn b lyas: p qbx a'a an

inx o'X onp' xb xm '"b ana aaE ba 'a ymyn 'es nya«
n’n' «bi nip' xbi oaip ao’ 'aiaa i'n aoxa 'a sin oaip '3

y.aonnn a'?as:n mxa bn nbxi naiaa xba 'ib aao ri'nb

ompen yaona ib? xb aox a'ibn 'aiaa cm m ana '-ac
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pm «bi anp o"ib maa p oiip io’ maa ie«a «bn

.wienpa c'ic onae ’a naab nnar naa rvnb

n'icrn rasa ras nm» '*c (Ruth 2, 14) cnasn p ras

[Cf. P.] .(Num. 4, 9) «nra'S mnpba bn D"npba '-c (Aboth 5, G)

jmaa o'i *pm iaiai« c" bo pp? '«t (Deut. 14, 17) n«pm rNp

.P — (Ps. 102, 7) iaia r«pb 'mai 're e?a nea'a

tns a? mit rpy «irre Min qbü? 'ai« o' (Jes. 34, 15) Tcp

. P = [p anb] -p« nrwn D'Sien 'a a'aaan

be bca:i aianyi biab'a a (1 Reg. 18, 27) s'o 'ai me 'a s'o

naiamyi B'oie *pa'o lieb ''c (Jes. 17, 11) 'sosen pts: ovai

.isp *pya di:i«'3 yi«a

rncu ’>£ (ib. 31) O'ib® ts'i (Num. 11, 32) iben ns ico«'i ibe

.P = aaep

aia'B' 'C'y[o l.Jo pb (Job 4, 13) nb'b nii'tns D'C'rea t|?»

. P = niaonai aavyi '*c (ib. 20, 2)

13' ’3N bim bna ’ba pp nan ''c (Esth. 5, 2) amn ü'aie

.P = a-ü'a-ea (1 Reg. 12, 11) C'üiea aar«

[Cf. P.] . n«bebo 'c (Ex. 28, 22) mbas nioi®

rm« poiy yi® man «in® ’'c (Ez. 8, 14) m:nn r« maan tan

ib'«a n«i'(Nb)® E'ap:n yaa na yora: C'am a'an b?

. P = naar n[' l.]m

.P == t'rb nm'isa nns ’'o (Oen. 31, 34) D'Dirn r« nnpb :pn

'b n'an «bi nmc bp®aa (Jes. 28, 29) rrom b'isn er
[CT. P.] .rm naan 'E (Ps. 22, 3)

II.

X
in«: main - doi V.

B'rcnen«: qban ':e D'«nn yi«n 'riebe nan, i':c
-
b«iil.

iss: iü«n ps i? i«a'i af, O'mn.

du«: bi rprra i:tn cu«-tl, D'iriü« B'Bipe ambn.
je«: r«T nb7:b, nra'? 'cb bnroi , rrvrf.

iü«: ya' isa, i«a irb?, naar b«i isen b« -4.

b ' «

:

D'b'« b» nca b'«i
,
praa bis? nrca am onb

1 ü a [1. a] a , nana 'asi b’«, B'b'«n ici? 'asi b'«, sn?r b'«a

c'a 'p'D« b?, oman ib« D'b'«a ieia’ 'a, mby mbair, pu'i

nb»n rnn ap?' cm«.
3'«: «na -pry «nr dv«.
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l'S! (Job 33, 33?) ui nnN -pN set '”2 onp y>N.

dsn: ms (Hos. 11, 4) b’aiN -rbN uni baN n:m
Nin 321N.

TUN: C3 73 N 122 1 2 N Dr'rS "
lC2.

mbN: (Ex. 22, 19) oin’ D’nbNb nan 'mrs Nb.

r.bN: orn:i ayn: nbN: ioNa:.

cbN: 'pbnnn N’m no' nbn pst nbu.

3 a b n s ca a-brnsan.

ybN: ynm -py.

o ’ a 3 b N : nun -na uaN (Als Quadriliterum nachgestellt).

ED«i D’T331 2'2T331 , Sn 4.

E) o n : bN"iw by B’HE2:n a'3sap:n cn, “,ry:a ynwn 'esn

toti Tcf. P] ^mno yisn ’edn pi t n b ’ b y a ia "p t n i e

nbnn, ’nia Nin nai ipn nNTi: -pu-yb nN-,: baN Ennai cn^:
’eoni, a n pin yra: -o.

niciCN: nbnn pnpi, nbnn tob nvrtb au^n pn-\
na’rn tn öpmnm.

nien: nuEon njianna, y:a anb.

ten: yp’m pw
,
Nin pa'n y>:y 4 -

den: inui: Nb I 8 « 0 'nicn by, vn bENUa myi, niym
fminiN’3 1.] mmiNu.

;en: Tarn uc by pinn, hin: cn ’2 nbnn anpu iin,

"in ppp mwn npD’b, biann npin nNTi, -nab ipbn-i ibpa-,

n->yn nbipona moiun 'Nn 'ibnn ton nbnn, rmp'DQ nun Nb-

N’nn nbnnn (!)nyiy;n i"m, srsba iao’ Nb, ib-isi naan nbN2-

anbpona Nb iuuni istnpi.

sen: qbN ’yTTffl 3’bnnn, b3T r)2 'i.

yEN: N’n nun 'JE’TEn.

Pen: C3 ,>':*y ’E2 sriTnn, nETn sn-aN, Timt/.

ten: 5N ->3Ty -pobai 4 .

P’Icn: pnb cnmEi 4.

mysN: lynona.

b 33 n

:

’anp cbis b 31 n

;

n-'b’SEN b3iN’i nun niN-o:

nb’SEN niKN oo (Ez. 42, 6) dun: is by nun p-nr
nNT;i nai3 'ob nbiD (ib. 41,8).

t 3E N : cnb-nnE'i/.

b n t n : nnN -pob , ny Nin n 2 ni:in ipyx b'dntn pt yrnc\

mN mal, tund a'onb, B'Uirn EU’U'yn nbNi, nai n-:ob npbn:
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10b «-« pibni, n-nob a'pbi:i o'bxoi
*
13 ] ib«i, ni'ib i«i

i«S' , mntt ni'ib 'i»i , ip?x-i ni'ib 'i«i
,

ibs’ «bi ims:i
ib 131 'mc aibob i-ai, abasa iniasi, 'i?x -edo Hibsi,
ib 1-13« Sre, ')T'r n:in ii'":'? ~:in mos? itd miasi,
ni'iai -b« jiNia' i:iirc (Ps. 119. 41) “picn 'iN'2'i imiam
rnira iiina.

pi2 i«: riTb riT.

*, i «
:
p

n

33 ms )n « im:'?, T3-« -4.

133«: «'323 133«rr 1331« '1.

ibbii33«: i2"2'? “jEim, C'*nn« boe '333b, onipbno nsi,

npW’i 111331 , 1112 nio 'ins bei« ras reim imttsi
bei« 132 3 “33nni inrcin, ",i33«ii p 11231

, na’in ibsai,

iura -4.

j : 1

1

a: « : o'intn tph?1 , (!) a'2iü33 niTSO
,

1133 'Sn

C':i:33-^, bic' «b 'ab?, 1:3332 'i:'33 11 x33,
*,21.- 33« 'ni'ba an

'IS' i:i33'1 ':«, 110' 13327132 C]b«1 «bi.

1 3 33 N ; b'bl 1f, m-3233« -1T1 tf.

7|33«: E'3i: B'boi )'« pi, 1NS32 "Jl B'lniD B33 1S3«3,

yrmi «in 13 ba«, ihn m'ipi 113231 ii'p, '3 de«.

1 33 « ! B ? 32 33 32 3 B1'2Bb , BN'3' 133«1 -4
,

1323 12"2'? «331'

['3331 =] ''331 1132«' 133 «3 E3'3N 113«' '3, 3'r,3 1233'1,

':« qionb ':« np33« iaa qiab ip33 itt:, bas« -pra.

«:i33«: r':ab iHin l"2'3, n'i:is jiasba-i.

111133«: 1 3 " 2 ' ? ' E b IE 1133 1'13?, 01.

3131«: 0”(?/3 3'1«3 1'1 '32?.

j:n«: «in i'Jir ',133b.

11 «: i«rb qN ',32 ni'ib pi'i.

3

ba: ib'Sib -i'«i: 1/, ',32333 ibiba annssj ni'ib, «ieoo *,":'?

«m, in an.

?3 : m?ia?3« 1 33 ? '

i

D'lr 33'Na'i i'OE'.

13 : (Gen. 37, 29) 1133 qoi' ', '« 1:11 “piao B'3.

13 : ’:i33bb E'?E3 1311 -4
, 11'13 }"3'?, ['212331 =] ''72331

ii'lb *,3r' (Pa. 17, 8) •;’? ra *,133'«3 (Zach. 2, 12) ir? naaa

*31'1
"i'71 “113 “33« JIC'XI «111 (Ex. 25, 11) ',*11721 1'33 11T372

(Prov. 20, 20) nx33 i'i’i i'2ia'ii i'?i mi33 ',i33'«b ni'ib

1) Vgl. p. 91 s. v ',1.

Bd XL 2C
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yie'X; vgl. p. 43 s. v. naa. No. 8 der Ausgabe ist. = 9

der Handschrift, 9 = 10, statt 10 hat die Handschrift: -im
'er [mern =].

-«a: oraeaa, rran Bir: -per.

iss: n^n a'Sip yrnr.

iss: creeaa a'naa.

n b n 3 : x i n amen ':axa.

pna: yD'r.

bna: ar "m (Ps. 6, 4) nbna: 'oc:i sn na ab 'na

'an (Zef. 1, 18) nbna: px nba '3 (Ez. 7, 27) robnan y-xn
a ' n b x (Prov. 20, 21) n:iex-a nbmaa nbn: [':cn =]
rinn mstm naa 2

-
s* (2Chr.35, 21) 'r'bnab nax [Cf.l*].

ina: xm banm *m ras«.

IT 3! ITC' TC2-4.

ab 2: an yaxa p'j'r.

rba: iraeaa nnba.

a:a: aspi, aspi.

i?3: 'na 'ab, an np'bn, ma-n -4.

bs3J araeaa.

n s a : 'na 'ab, 'eben -4.

ni3! man (Gen. 31, 32) apn nia 'a 'xn 'na 'ab 'nna

'nimm (Gen. 16, 8) rn-na 'a:x (Ex. 2, 15) nrc ':c:a ne':

'en rpnma rc (ib. 15, 5) -ns nr nnna (Jes. 43, 14) a'n'-a

pa'eno rmp Vc (Ex. 26,28) ananpn yina nnaa yia'rn m-ian*

mntte mrbn ':oa mexn ne: D'acaa niaob nnen am-.b nmx
’:ca (Job 26, 13) mna en: y:n aaa xnps nm mnbn *:e

naipr n[n L]a:pb na-no [= P].

nna: mrr 'cb-4.

pna: na'nn mmr 'cb 'nc.

3

aa: nbab nee.

na: (!)nn33'a sine ynns 'bra ia annis, xm t:":'? 'ca

nm 'nana.

ns: (Ez. 47, 13) ibn:n[n l.]n nex biaa na 'xn 'na 'ab 'na

'en [cf. PJ biaa m 'nnt, rtna' xb 'ben.

na: ma Vaa, naxb -men bia', C'trrcm, ms[']ban rx
mm 'ca , :rx'bc mxa nr 'Da.

t a : ma' ’n'me nn'nas mbra nanxn 'nair c*nasn ;a br,

na ac'oi' tx.
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ns: n 3
--ss Ei n«'X\

bs: se'bnns, p srto , cn asaa yarnf, rPDSÜI nsa'nrtas,

to' j-’srart, cn cspa nm
r|s: y“« •eia, na«b pn’ na«a.

ns: psj7:i stth, crd, csan nxsba '2cm, nban snnc pi
rrrsaa oan 11:3 (1 Chr. 20, 3) nnsaa na-s.

tos: 'na 'sb 'na, nr nan >noa aab -er «ist p-ne nas

psna «aiart i'ins -er nr mos. Statt äs 1. 'ban.

ns: saa ns nenn ••n' br nsabrn an saan 'S3 nniwi,
ns espan ca br aesa mns.

b « s : n b s n s n acaa -bra , nnnb mexirra trn nasnp

nniTsa, nan q:a ab ’nbNSN, nan bna prr.
bas: S'an ab.

es: man? as, ar a-« cn-iTsa nnnb, anpan nnsar,

abn ni^as.

ras: cn nsosa a'n.

bras: nt<T nba.

ias: tnn nm« yab.

bns: an y:r 'asnp batm/.

ans: «in enasr nc'CN.

rss: «sn onB ne'o« prr.
bis: D’Snil.

cts: (Joel 2, 25) DTsm b'önn naisn.
“if s: (Ez. 41, 13) rr;5?i inaab.

nab:: nsna saa.

rb s: asa: a'nn amniL n]m aabn

nas: n'br mn, nnsxp (sic) [d. h. = 4].

yas: ssais ssa nnen nnx bs cisnm.
a:s: -nr nb nam nban inan, 'asnne nas np: nr: 'n"n

-naab a:sa nb'bn ban/, -nasis pinne n'n ib'Ns, sb n'n «bi

tcanb, 'nas:s snspnai, ns"*n nins«s, rns-n nanb «aasin trn

cnp:n.

t : s : asnp «a rnnxs« ’-c (Esth. 3, 9) -ban n:s b» «pnb
ca ymsrsa nsx-pc^ns c-ba 'n-e (Ez. 27, 24) e-asna nmas sb

[P =] nsap «"n ts:s -,:co ppsna npbn snn cnsa.

brs: (2 Sam. 1, 27) nanba 'ba snaxn ersa onts: ca,

'3 0^231 ras: sb 'a, N:a:snf.

-es : sxs72 enb a • s axn pna ,
’aaa bp yr 4

.

nns: nxT nbssb, ann nara Nsn.

26*
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386 Kaufmann, Dax Wörterbuch Menachem Ihn Sartii’x.

au: a-iy -a'sx n-:na, ms a-acra i®« rpo tiic

wr'2' qua.
ps: i:n—ia- sb nb»a.

qi3: -loa-tf, ommaa».
au: maiso ray.

3 -
13 : lyoaoa non 4.

ta»

i

i: « nlit a» ’a nno -

' p«, pism pyo (1 Sam. 18, 9) pnn
}T-is*r: (Ps. 77, 2), aan na' an».

an: aian p-a “pni4,
nc anb aiab D*'J’113 sc: a[l. ']td-.

3i : B'aisyn msa i»3a.

n: D'Koa pmy, orPTlpÖD, omn VllO 1
. nboa nra-ron,

nmif, UEOism ym «im.
ui'jiyb aiip n x rrpnb, aba«o - i panb, nb'a» irr

3«, an nioia mo.
bi: noian 3*»i, yi»tn pmyb.
a i : nbxa -4,

non nacm: poo?

.

•
(
i: an arao ab, bia’ xb nai iaa oaien, army nssir,

ipn-rf, an -3'K nmrya nb non nbon nun, Tin an «b
aixa, nxa Bia: nxa nae:n p:m , pme 'bra, inx nboa, oxao

mmatp
, no' ioo-x , nay 4, n ; ':i: rnsxim nrian , jn-npbrroi,

xoaon PEUJai, mpbno mab apbn:, pi:a pio pme px,

c'an rrnai (1 Reg. 17, 21) ibm by monn pio a*x

p:n nvnai amoo imn nnr 'axbob nar, a-oon

*pao pio no-b aoi:m naxbob nnay, poon maa-, o'boa 4,

iranx ba T'o, a-nannn rxx byi, loa vor noyc:-^.

y i
:
p:n ba» anb mynn »bn 'obi nbon n» a-n-orc

pmen n»io na -a naa nrnb nbon n» rro, b»i:c na:«,

army -ca arme, yis pro, ariT30 nnnb, i:n« io", n-rr

naion ue'37:.

yi: na»i voeb yi 4.

n: nr’o-y -ea
,
xm mp' p»1 onan oaso, iva y:-y

non 3».
3 N 1 : anb in» pjy 4.

» 2 1

:

: p»t 4 ,
ianb nxi.

bai: aoxn nbc ixaa nrci
131: nc’pn, vnna, bisr.

am : nro-y -ca n:rw» n »

x

n nbon, 331 : po-y

enn, i:';yi nx:nil.
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cm: lany -cb nf.

in: nnxa maj nain nnaya.

an: -iyn “ja can 'tuj (Thr. 3, 10) n nw ans an
cbibai bo i"ab iaa vnn D1pS3 man noairi (2 lieg. 2, 24)

[P =] bib rtr [L "pobo] nob« (1 Reg. 6, 8) n:i3’nn by ibm.

pm: rr:n ynbi -'itiy y:y

bm: namnf.

;m: maop
,
irawaa Nin if.

pn : «in nartba na.

ab i: nx'sp-tf, may -ob lyaoaa -4.

n b i : ra «ca i:inrc -J.

r]

b

t

:

njira nmaa «m oc:n rD'bn.

p b t. nnyan

.

j a n : *,an — "tEcai 4.

;ai: 'la-’ab anp, o-sip «n.

n*n: «in maieap -pa.

yn cmmyi niNXin, 'anp onobo irop -io” bn

nan y> ’ : ' y

.

dn : obirn pne «im mavn nabrai nm1
.

n
Nn: iray -cb i:nncif.

an: Nin -pob ry:n ’ba.

'n: nbN qbn nbN pcbnntt, pnn iNia-, nbN oy iN-anb,

(2 Sam. 4, 2) biNffl p nn cn ra i::-ni b’Nn , pryn rniNa

.

bn: man mni33 y», piöoi "jiyao yob , nan-i.

an: omiaa m-nb, ona yan Dnnani, in-' yiocb

cian n n o a

.

n : cniaa m-nb, amraa anpi, nnay ycba wa Nin hon.

an: cn — onbnn/, npno laa nban rsr cn mNn
[= P] cn na»’i lpro’o na onainb cis pno-,
man — Nb ’a -4 .

in: onb ihn "pay-il, (Hos. 14, 1) lypia’O) ca-rnnm,

cnb — "jaiaxy -rj.

ein: (Ps. HO, 1) ^b an enn i’C'iN c'ibn ij,

yin — nnniom-^, naa mnnn 'ob ’-e 'bat enn y«m.
an: yaoaa c-oinn -pa, enn — nnmnJ.

“-n: n-’-ra ysn pnt nbab yN-tf, imry 'ec ‘ipc, 'no

cn maiob.
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n:n

pn: rmn ,

p
,

'3
,

'y
,
iyn®n: nnn *}.

nbn: cnman mmb, cibn anpn b« f'DOn =]
ny *ftran ra in:.

bnn: ipai ans, i:ny ram iynan: */.

'an, la-n-y

T

Der ganze Artikel lautot:

pnx® n:n in: pipn nns: nbr 't (Ex. 27, 10) aminyn ->n

.[P =] n:pm am ay c'ji i:

n Nitn: ab >: oa« cipn '’e (Num. 21, 24) ncioa am rx am
.uyn -nbn mo -1 mar 'ba nbn b: rbmna

T

nxt: n:nan «bi, trbna am.
3t: mnra nai, aaana rau, ran a-T, cpny iair an,

Nin apyn pn»n.

3 t

:

nbx na, THDH n?:m.

ni: nrs pnt nbn, (Zach. 9, 15) mm;: it it pnt m
n-an t am1 in: i : ’y nmm c'übn.

I x : msnsi, aman.
bi: Dunan, uns letm Nin, ar naiy, tabai myban.

jtj niisnn p: nbnam, man nanai-tf.

yi: onpnn rniay nyna pam sbi.

p t

:

i:-m-y 'e:, nnn yixn, mi’ xm ca, n:®n poba.

iti imra by, i»tn by mb« nr: inman mmb pn' ’aan
(Ps. 89, 40) mis pnsb nbbn (Jer. 7, 29) “nx: na (Noin. 6, 7)

r

'

m (Job 39, 15) nnir ban >: naam m-aian b'b: pmy
mnm imnai nmn by nm > man n (ib.) nanr man
rai:n naran nya« ypan, ^xyi n':m imanni VI -J, 'rann =
VII der Ausgabe, 'arm = VIII.

nai: iKiaina pan in:.

nai ii arapnb n ns pra — nn«’ pby n/.

ant: n ® n mnr:xn m® ans, bin b« nmin

.

nnr; mn-J
bni: n cy a a

'

aas: n csnan an nay mmi
1 > T S mm ny.

TMt «m rpy nma: im: [cf. P].

abT: amna« py:, nn.,j.

qybT: ina p-a^y ny® nya.
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*,kt: ib 'n 'nei in« nxnenf.

-i 12 u 'na 'ib, an :pp '-ab 'bis, a[:]m [nanann =] bann

o-nbio, naanp DJ131.

n:r: man nepai nany ymy.
p:;: n:":*y 'aa 'nnci. <

tpi: nn asp yab.

py t: orobaa 'e:x by.

qpr: mbr irannn, 'mby «nur' -i.

' jit: innen nai a:":'yi nnnna nxn:, n;y' pim, imnai

nab in: 'a.

nn;: «in -p ni'n.

n
Anlang: mn 'ax mrr n (l’s. 49, 10) nxab to ’n'i 'n

(Dan. 5, 19) ’ma; vgl. p. 87 n. nop.

an: nman aam nrrtb pn', aairro -p'a mbnb.

an: nb« niTP ri'nb ii'byn pro, epn 'b?a 'ba?a ’ba ton,

mis -,anb ia aaam aa-oi rppian bnan ran bycc pry ’nre

boan.

an: m nyao [an] vaa an es ’a wnma «bi ansa an

an b«':a, nn' na'« 'a nb«n a'"m'n c'«a:i.

m: «cnrai 'm, nmaa it nb'a, npa’ ne«a ’ a , n:ob na

n«a n, ran D"n mnia.

bn: rrain ma'ao, n'boy, war O^H'S
#

ob, pa'yi ib amp
man, nun am peb 'bbn.

an: ayraena nis’an, an pia pob, an ai: i":'y n?ann p.

1 n : a'bnn p it nb'ia.

an: an nbian p':~y, nn'nTaipnia ne.

rjn: i:"3'y 'aa pirt, noiaia naa oen, i:"3'y 'ab.

yn: an npsap noa« yxn, nianyw mpiaa ,
«man aipe,

iben aaa mr '3 'nre nai, *a nf.

in: nen nuisi n'eaie, na«n n«ixe, yp 'aiann p-ry.

'an: an mi’ns ;"ny 'innei (Jer. 5, 24) nanb com
ir'yy paxa ~m nea im« naiy nanb ne eem.

nn: ' : eia (Jer. 10, 2) irnn b« C'iaen mm«« ixnm
(Mal. 2, 5) «in nn: 'ne.

ban: anaxbn pm ana ne« riraon 'ban.

nbsan: nn r:n:n nrx'a

.

pan: i:':y 'aa umrand
na n: arnwa 'a.
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•a an: man -
' *ps nans.

:jn: nans -anra qi?n yno sm.

’URi E-aina n:m, nrns ttb.

bin: (Ps. 39, 5) 'ss bin ms nyis*(!)ibn naia Ennna.

pm: pm msion a-assm, nan r/.

mn: o^nnsi mnai.
mn: am pib -sa pb 'rab bas, isnasiJ, naip: -aai

nn 'naa pst nban, mn n:?': apr es *a.

ssn: «an’ sbi mron bs onnwa nsnsn, cnuai
nm, 'ass 'nnnm, crniaa 'a nsm, nn nbia ansa ms ms.

aun: nam nam bria yiab, msn-tf.

qssn : b t a p •> s ' y yrasi
,
^tts' rsa tf.

>biban: sm ans y.

abn: lamnsi wctjaa aio

abn: pst nbab, nmn? -ca 'snnn, naa nsbm

.

abn: ysyn 'ob-tf, vban man nana ysnoan.

o ’ a b n
:
pasi p • n ns.

qbn: msna ’ab pbnna.

ybn: nan nnm ois-a, En nbsn 'sa.

pbn: mpbn E'sas mnan
,
sm ns yaa,

bnn: B'jsnn 'ab.

1»n: nan -tf .

0 7sn: nan -*i.

Van: Eraaaa nn: by.

pan: asa-oi aiJ ':a.

nan

:

msn na na ':a.

aan: man Puan, man aipa.

bas ns nnpn nyo rnp-
qsn: a’-n’ iss (Num. 35 , 33

) q*:m a-csn.

bon: sm nais ysyV.

n cn:

non:
sm qsi nc, anacn

ycn: Es - (Deut. 21, 14) na rscn sb es apy^ naa

ycn' y i e n ' •ja’aab' an ab' naa -

(ib. 25, 7) ycn' sb

En-son bas S'snr (Neh. 1, 11) “na rs nsn'b E'serh
(1 Sam. 15, 22)'"b penn nem ans'En icgse (1*8. 111, 2)

ps n pab '’E [= P].

Ttn: bna 'na, on-tf.

]cn: msn qa s bis (Eccl. 4, t>) E’SEn sban nsEn.
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i c n : rrppn

b e n : a-bun a-snin , a a r a n a B'iunr.

b E n beginnt den Artikel
,

der als 'na ab r.u bezeichnet

wird: 1 und 2 bilden die zwei na von OEn, 3 osn I, OEn II fehlt,

qsn: i:’» 'sa nannBuf, mr*

nxn: sin ypn 'ba.

am: nua .4 .

nn: nmnE -i.

jnn: «in na •!, nruoua ioite nm *i.

am: no , N
,

: , 5 an? a-n ba, nun-J.

oum: »in bau ’z-y, v*br rnr nurntf.

om : ouo — iran nf, n ia p ]'no onnai

.

q nn: nrbna" nb-N, ’z'y -sb 'nE, laianra brab

.

ym : nun 4, anb na;n N -1“. ?:r:nn tx ymr ts

nnrm ,

,
' 33 ä<a 51310 ]

3K '"»Siyn nrsnan ynnnun

‘)Dmon ,
nun am a aunr 'ob.

axm: nun m-a« yiob, a-nomab noam «bi, nb»u rn«a.

pm: (Ps. 112, 10) pm > t*:o pno pa.

non: pnuam f’aai'n N:n:N.

ian: Ninnf.

5 b n : nun tf.

ban: abn 'ob bonun.

•) u o n : an navuon •> a o n > nrnuona.

pan: an-:!, an ucs -p > : ’ r qoa [cf. P].

“on: (1 Reg. 7, 33) qca an^mom, zz'zy Tb i:mnr -J.

pnn: rbr mr lurmuf.

brn: an buun 'ob.

am: arasi (Jer. 22, 24) um -
' t> br cnm nub nunn

ans b-r (Esth. 8, 8) nraaa annnrn (ib. 32, 10) a r n sn n e

d

a.

rjnm ffia-J. s)-,^

nnn: an (sic) rHl3 T":'r.

0
'e: sn'nc' •pT'rn va:.

nna: wnm *0 :>X 'ipei nnna yu'n, puurb

1) vgi o:n maion cd Kiiipo«»ki p. ir>.

2) Volt jüngerer lland in Cursiv darühorgcscliriebon.
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na: yi7i pian p'n» apna -ibs, nopb pas Tann,

P7ib iss ~C5:n
,
':ipnB p:ai, i"si 'anna— na -a i#.

b ca : *'D’'D1 q?p.

qa: bn psc-a 'eb qicai qibpt, aaia mDD13 ynx m:a
qa: omua nrnb -nsm nnp-ra nimpn, mm qiEa i:ippb ni’na,

ptrabp nutn -pbpt, prr s«n, bin ima? -nba qan in-bn, ptai

piasa i:':7-J, ttttpi rai, vbow ncoa, sn rsbm d,’ij.

na: nnb tsb pppö ptam ,
nnrt-J, amp’oai

pip'a

bau: n7isap.

ina: ax7ai bpitshi, isuipd prapt.

sba: Pian pns 'ab, mbsica nib7:m.

s?a: bäum arb 'ab.

nca: en picmm

osa : V-'-5 noa aca tf.

na: (Ex.2, 17) cibipi D'jnn [ijsan auma dpi a-u

LCf. Pj.

ma: m'Pta'i, p.i«bcn qbe*.

qpo: qpn

n

i »
: aaoaoa , ns'7 wnawa i' on

, i:":'7i pst baa

i’ b 7 pim

\

ca -1
: abiab ans b'7.

ba-: peio paa?n ap7, zrrJ, 1 und 2 sind in der HS.

umgestellt.

ja-*: c’Bn p a 1 7 ?: s > a b 7 spip.a npir '> b ;t,pt a^aa

[cf. P].

1 : (Cant. 7, 10) aia p'a qani(Am. 2,8) 'a i : 7 p' paai

pp:pi an'P ‘:' 7 .

l’«': (1 Cbr. 12, 2) a’b'saasi B'nana a'na.

pps': sip: n’T pa *:' 7 .

pi'i pp- T7a i:"r7.

pp': PIT2P: a'ain 'ab.

-pn p’it y'Z'7.

pn 1
: (Ex. 39, 40) mpn-pn -pppp:.

3

a: s"p:p: v^i •

aa: ans nn« -,-:7 p4.
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ns: nn nin'n? yn'y.

n s : nnn tf.

's: 's q« ins ir:r, arinnca an sna.

bs: aynans — bn-tf, 'ar nnxn, im ':an, nnn-J, i"ry
an in«.

•ja: i:s b? (!) nbu» mb«bi, nmn-tf.

es: yn'an rni'n “nj'O, omnn nav in's «3' «csn ai'b

i:'3n ai’b «sss i:":'?a imns iiaenaa rivn 'i:nn nnnn ai'b

omnicnn an n'n'n iiaonb *,is: 'i:nn ei' ai'n, anusn r.i'nb.

ns: «in tpix rpxn 'bs, nb nanp, mbin 'ry

ninosi B'is.

axs: an pixn a'«sn yip.

ias: «in npi' b'y, ovnasm nutt ni'nb jsr.’i.

yas: «in-tf.

nas: nn 'ia'i y,ab.

c a a
: in nn« yiab. Art. aas folgt.

ans: Nin -4.

bns: [en'yn 1.] e'nyn n« ipnb -4.

•ans: npbnn 'ab 'nn.

iss: nun.
abs: x-n bo 'ry, aynans, nnrc: njssb abs nncann

qsa nbnn.

nbs: ir:y-tf.

n n s : onn.

ins: nyrans nbnn-J

ans: ',':yn 'sb-tf.

y;s: nnn I -4
,
an nmna b’y.

a:s: D'iaan rxc.

nas: onnm nf.

b o s : «in nf.

1 y s : nbn «bs'n nbn ’n b a p b s 'nsi.

aas: nbxs msn.

1 e s : nnn ayn 'ab, n:es — bsi nf.

aas: «in yyn IlSpi bas n:;y\

iss: 'nn «'b, «in -j, yaxnb namp ix, «'n -4
,
a-xab b'y,

an mns (Jos. !), 17) miKCI ilTBSH 07 07.1

Nin V7 CID-

acs: «in na'bc, i:':j 'cb i:nrs min/,

ans: mix man ine, nnn nf.
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Kaufmann, Da» Wörterbuch Mcuachem Ibn Saruh't.

banai oiabi mos.
bi: io: an -i.

ona: nriaoio’ nba r<bx.

ni:i «in “in 'ob.

2 X20 ! an -

5
x3: mo'op.

bös: an C'bjn rps y".'y.

b o o (ein zweiter Artikel) : an bna ’bo ':v0 rrenbs ’bo“.

2 n a i an ppina 'j'-rr.

b n o : man
ans: xm nma eon b'r.

nro: b"txi ncpn 'rr, nnn nx amoir.

oro: an-i.

b
35i 12 pmraotf.

n b : an.

ibi ’ b i x r

1

2 n a 2 'r 2 no i:vim
t b : an naiai brc y:’?, an o'nx ma.

1 b * n:i7in 'ob, 07720)33.

y b i r;an

.

qb:
iioW.

ybs non a-yinym 27 1

? yro.
X ’ 2 b i ynoi bno ia:i.

12 bi an nn”
*1- - 5 an ht 'ob.

snbi ypj!n (l’s. 90, 9) n;n nm
anbi xm d'eoo ':-y.

an b; mraa tf.

*, n > i b'! B'X'ic T'by iai:i 12 iboa:.

anbi xm qui no2 Vr.

o n b t rnraiif, anif.

w w '
• on nT*n ':-7.

izb: opn ob.
» ** « i
I Im J • rin?:.

27 bi ntn-J.

;rb: an nrsbi yiai-J.

12 7 1? • -r nori laa -tl.

1 7 b

:

xm -i.

i c b

:

OX i-cbi io 7 n:r (Job 41, 1

(Gen. 15, 17).
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Kaufmann, Da* Wörterbuch Menachtm Ihn Saruk'n. 395

r e b : T.‘ if.

n p b : sin -rnpbnb 7121 io« (!) 0'2’O2H p n 2 n.

o p b : laa '2 » ? iopb’, -,io«ia — nni2 4.

-jnbs sn nnnn

o
t:: Ym Nin ba« nr, (Ps. 8, 2, 10) “poo ms m:, ibia na

y: ’ja lEib'm -pc?72, '"iri 22H« ps '
,

>
nbm«i iBib’m,

lEib'm.

a 73 : nn (cf. Jes. 64, 1) D'OEn y?.

n t: : Nn72rr rppn n ' r ' a 172 rs ns:n' ibap -nci

(Esr. 6, 11) 'mb?.

a t: : an 12 'ob, cn bpr ob, En 01? 'ob «oai *,nboi na72 .

-; 72 : En nbi '2'?.

2 72: En ni'U
*

2'?, III und IV umgestellt, omb« anpm
(alle fünf Mal), n72'bo 172 a “«272, a?72a oi'IB' y'2'?n.

*; 72 : 72"2'? 'ob D’ba2n 'ban.

0 72: «in 'ia'3i, “i' m:ra.

7 72: E? 72 0723 1'ni?72a q'«S«S1 “'772 '«22«221.

y 72 : nana b'?, nart-J, i2"2'?b anp, j"2'?n m E 3i

•
(
i’b?b anp, n’ n« 22:272, rran “SDn 1"2'7.

P 72 : man D'OOn »b.

is: an ni3i« 'ob, n*rana mn.

o 72 : man '

2 '? immoa, 772a if.

n 72

1

cn <

p^2*'72 ayo '02« b'?, (Jes. 26, 19)“' na 7 ' n ' n72an

E7120723.

i « 72 : nvma — 17*20723 -4.

jnh: En-tf.

0 « a : byi ob, ni2n -rf.

b 3 a : TOa 1/.

1372 : «in [s. -so] om b'?.

bn72: i2"2'? ica i2iinEi, 1723-9'.

in 12: nnif.

ynn: En na 72 b ’? ynai
pna: «inif.

122 : E037 (statt des ganzen Artikels).

132 ! ni '0 72 ', 172 '? no?b ~1372nn.

-«ba: b'? 'ab 'na, m
nbn: Bmb« anpm, En n7272oi nann b'?.

abn: nbsn b'? ine [cf. s. v. abo], W72aif.
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fba: an ns? ':-?, B'b'bNi bno.

pba: ’mnxt) EpJPn nö'no rr.

:a: an nra rr.

raa: an na^on ca.

1 a a a : bi 'cb, an -4.

c ? a : Nin

b 72 : n?ipn iaa ynsa naira imam -io-? 'ob, naixa.

n c a
:
y-N3 — ",21 -4.

nsa: aa? 'cb iraoaa

b p a : nan — ys? tS.

na: an-tf.

mn: yrnrn 'cb «in bimn obi yan nb ynon.

am: 'na 'ab 'na, nns inn noina ob mn 'on

a n nc'bo.

pia: [s. imnsi] *lPpn“j31 'ban nmna

nna: sin ripn ':'?.

3

n:: rti'ao 'ob n: i:aa, 'sr 'ob nasiram.

a : I : am/.

a 3 : nan y aiN 'a
1*? nibina aaisn

p: an ns'cs '3'? aa:.

33 : an bn '3*? an 3 b 03 no:i.

? 3 : nan

p n 3 : an nno 'ob.

na 3: Nb bn.

am: Nin am mn, an iai33 [s. 'mann] a*an.

133: bia T3^'r» 133a.

pna: nprx 'an nie.

n n

:

: an iino 'ob.

3T3: ya?if.

an 3 : nnrn 'ob maban m.

nna: i'CNa y"3'?.

an:: Nin aaip ':?.

tjaa: an emo Nin ’i? i'a

n n 2 3 : nntaa.

naa: nn^ea ':•? yiN 'b?tb [cf. PI.

b ? : : aib'?:’i aicab’i (!) anma-ra bai

.

a?3: nan mn V?.
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ns:: n 33":'7 'cb i:nnc 'i3a b?.

ns:: np'3'.

nr:: sm maasyb *pn.

0

30: rrmns “pb'n V?,
,
nan-tf.

— 0

:

an cot* b'7.

no: an nobon '
2 '7 nrra p.

B':":'7bn 'na 'i b 3:31p' p' irp'ni'

np-ir, a a- 7 ' poo'.

bo: tnn nsa bo aip 'bo '3'B, 173 -S.

ao: an e'np-ia va.
oc: “ibx ap-an n?bir 7BOB3

.

ro: «in aip 'boa.

rjc: an “b'.i: b'7 ,
VI und VII umgestellt, OSin yao:

nrotnn rpbnab aripi trn rnbon 'r? (Eccl. 3, 11) rpo n?:.

io: an D’m 'ob, (Jud. 15, 12) uir *piOKb nnc 'a

D'oba “OTC, ri'bN a'3 3ao ri'b« non.

no: ao'B'3 3aa a'nbs* an'ö'3, pbyb B'a3ip.

bso: mns 'ob a'oba.

po: an a’i'j: b'y.

-130 : am!,

mo: n;7:o ob.

o ' n o : -ins o ' b a o n 73 n b 3 ? n men '>

d

O'no

a-ana B'aosno “jaia ]nnss [= P], am-eo — 'naxif.

po: pm.
330 : nan -

130a 'ob.

ibo: “isa nmbon nS’a n:oa 'oba.

rbo: 'aoao c'on.

po: no3Br 'ob.

bao: «in b'b« 'rr.

ibo: sin 'nona B'iyon.

opisoi a'i’aoa n:n '3 3n ns n: "jn 0'-P3:oa

(2 Reg. 6, 18) mpc.
3 c : 0 : an if.

q?o: nannf.
-

1 70 : an ihn 'ry.

nco: r b 0 t n '3 >

7

nenoifa, »in nncoa.

po: POL» -,ncaa p arnp, ms py 'S.
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398 Kaufmann, Dan Wörterbuch Menuchem Ihn Saruk'u.

pee: 'na 'ab 'na, an«na/, yrr rp i«na' iae ipco

an«, 'sanaf.

ms: D'biBU D'mao.

jao: nraaae sna .-ran:.

assoi «in bi an b'r aeaan nnn.

qrao: nana/.

rno: «in af.

cno: «in aea 'ab.

?

ar: 'na 'ab 'na, caj y:ra/.

ar: ena/, 03? b'r, ena/.

aa: «an ’bn ’s
-1?, n*aa« yaba, D'aba a'arai, an

an inD bob, ns’pt b'r aair', enaf, n:ra«an npibnan.

ir: naaa«i f'bx mr.

aa: aanai nx'r bar, (Jes. 22, 17) nar -am n'ara

[s. spirai aai: 'ab].

br :
(Thr. 1, 22) iab bbin mnib’br casra, mxaan cnaa

aaaa y«a:.

er: qam ':a orr.

-,r: C'Si'brn fö, er. n:isa b '

r

apr' yr
,
yv n« can

n«an b'r ba, nn na-an ip b'r, -
(
n: Nembi b; am

ia injjb sasn -sab ra b'r Nin (Eecl. 2, 26) b'r
(ib. 1, 13), na«a 'ar [ nan 1.) 'ann, e«..), «ami nsiaa, yaa\

a:ra n'm 'ar 'ab an.

er: Vr Hpvpy nr'nb pr.'i, rar oai na;ja.

yr: nba i-noa ym p (!) niaicnna aianb vaar (!)oxir

emo ins exir (Prov. 1 6
, 30) nra .

pr: 'na 'ab 'na.

a r : enb an« 'rr ebne 'a C'«n: , nc'On 'rr
,
aiap nrnb

saar, bxaa' bnp ae 'S'rbi, ena/, laa aran a/ , bina yri

i'br nm\
ar: lain iae b'r 'cb.

ar: (Gen. 12, 5) *,ana lor aas ac:n nxi pmaxisa

yia-'P 's-r.

ear: «in yaaa b'r.

aar: iae: «:ra inarna, cn qxp 'ab, O'pbin» D'r'rmi,

nani: ni'nb pna, aia'r pia b nraayaba^m.nn’be b'r
|
ib aiar,

nan an« b'r.

aar: nrana basn jabn in« 'p’S'rn 'eb.
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rar: [s. B’bana B"ar« 'b] a'ron.

bar: er o'ata 'ana.

pir: [m. nop 'b] n«'a.

•rvr: «an ppn 'a'r.

oir: «an B'aarnt 'an:,

p t r : ataa -a/.

t|ör: spa ro'ic 'a'r nata.

7 aar: anaro aapn ''b (Job 21, 24) abn a«b>: annar

(Ex. 13, 5) sau abn na: y-i« 'ao naa [= P].

aar: [m. paren bapb «an 'ne] D'oarn.

aar: nrnon 'ob 't *par\

abr: «an-t/.

abr: ^naabr nv>nb pn'a, yena, pb w,
abr: nnaa rr nobra.

tpr: pp‘'n 'a'r (Cant. 5, 14) B’i'ao nebartt rjbrnn.

pbr: n p a ta r nmo 'oaa

.

iar: '«n 'naa nb 'na, (Ps. 26, 12) HIDJ **^31. 13y «ba

nTi mr aa"3’r nr, av>p 'a'r *pb naar'n, nara bann,

payrttl, -parna^, -parn-a/, 'apbmantf.

bar: ron 'a’r a?3'oa\

nar: an n-nna 'a'r.

aar: an a-air 'a'r.

nar: 'b nanar aatar« (Prov. 6, 21) (l)niiBJ atar
nop 'a'r (Job 31, 36) [cf. P].

par: [m. nana 'a'r] ab parr.

brr: ana ob nabrb, ba'n pra brrn b«.

asr: *ars 'ob p'rt a’sr.

asr: 'na 'nb 'na, «an ana 'ob, «an n«-va 'a'r, esra 'ann

nm aa'n, nb«n npabnana naa'« 'a n«T nba n«na.

•asr: an'b« a'aa-apm, uraa aap'ni' n'3"a’rn bas.

apr: raanaa nabpbpr ne n'arc nt, ’a naa'brn p
naara nai’nc' )"a ,rn.

anr: araa p'3'r npn anaanr r«a anntsa, a-a 'ba' br

(Ps. 137, 2) naana B’anr br, or orn.

-pr: n*ataaa.

brr: anoa Bat« 'a'r btrnt.

enr: an psa 'a'r.
,

bt-ir: *723 I-?1
» rannf, bBtrt — ntaV.

jor: I und II umgestellt.

Bd. XL. 27
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400 Kaufmann, Das Wörterbuch Afmachetn Ihn Saruk's

iroj: crrb'bs '3'a

.

pny: mon 'ab ff'bn.

ny; -in« ba-tf.

D
ic: 'bod nbit».

“b: ’^inD-

bs: rb« ampm, i’bN avipm.
*
(
e: cn "cm cac *3'y, VI und VII umgestellt.

ie: an -ob 'i’y, twbyn 'snrb.

BEi IHK “1N733 1733 tf.

c c : na*v mya ins tf.

ns: cn nf

iüe: üK-'K'yb ai“ipi.

bacs bin'1 « 'ab cn-bs [cf. P].

yjc: [s. nb'cm] nB-’ac.

hei lE’^y 'E3| aabn ina -4.

“itd: Nin pabn b^y.

t n e : bna tt)b.

nrtE: b'y (2 Sam. 18, 17) bmn nnen ernen nnxa is

sin paay.

nac: cn amon p«.
ieb: nrc 'rr yrirr.

bbe: Nin yt73 'ba b^y.

abD: sin pabn b-y.

Babe: oaa o'Babs C':aB7

.

“3E! T>cb 1533 33-in mbE BX3, BS — 731313"3 4.

nbss nypa b'y n-nnn.

a b c s Dmiar .

1 b B s nrns b' y 73bab

,

nT’nb ppi n;yBi3 pbnr'3 l-Ea

« b an a b i y n : b n 1 7 b b a 7ISS3 7 “;bs 73nn n*E37 man
n'i' ma1ab nnayn 'yn'BOT nabe 1 3 E

,

'B33 rob**D “PE

n:B73.

Tbc: 'aabs 11
a773be ,

'zrk — bh-4.

3

b

e s b

p

b 73 b'y ay.

ybes ntTan.

a : es (Ez. 27, 17) *ijfi p® 7 .

p 3 e : -pabn 'paicr -jbn -nayn mn-i« 'ba iOTa «in n-:ny b'y.

a B e : cn [s. maaa] nE'pr.

ncE: [s. nbnm] man 'ot.
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E?e: [m. )tpep DibrtP pynb ’mn, pys*pf, rmi:rc
[m. vtwt 'peJ.

"Je: ep^ed ’by ~J.

ese: q i b p ': > y nbsc Epa, i-pd-t — rnsab -4.

eee: jvE,yp 'cb po’pp ppexe

.

TSEi EP P3E 2P1N 'TSB.

“sei p

'

t n

a

'a b psep, ncinnp >

b

d B'e

.

nps: pe
'

2b 'pa-tf. pps’i (Zach. 12, 4) 'ry pn p-en
Z'-.v ppiE (Gen. 3, 7) BP':a ee prnpspi (2 Keg. 6, 17)

(ib. ib. 20) B’BTN mpo (Jes. 42, 7) p-niy D'S'y mpcb (Ps. 14G, 8)

in ppn pp-iei np:s (2 Reg. 19, 16) pnpi n: pps [= P].

?pE: v>p-«tt 3 i nriae b B (2 Reg. 4, 39) ppa Piyips.

TIBI >;© 4.

OPPE: TyaaEE D’BlEP, D'OPPB"! — CPPEp/.

tpe: nEin pjsoe Nba nmn 'iipb pitpbp.

npE: y :p 'pe (2 Öhr. 4, 5) n:aia nps.

f“IE! •'BTp “PE3 [cf. P],

BPe: dp pypp ':-y dpe* Nb VP2D' ieipep Nb ed'pbdi.

ope: ppbnn: 'pe -pnaba.

ypE! pap biaia py pippb
,
'ib^s 'ab pipe.

ppB: 'pe 'ab, pinypi pp dp ': , y Erp bD, p*epn 'aba

ppee, pe’i — "O'b'an-4.

ä p e vor a p b .

•paPB: pindi — ibd -4.

raps: ied

,

rby fo\
bppb: dpbp — iy?2aaa -4.

:oe! iB’iy 'ab 'pe p/.

y a e : dp “4.

pbd: dppI.

binpe: ypE y: nipp.

b’V’PB: 2 ,;y ’Eb ibippe -4, [m. b'ya bE].

Rpe: i^ryp ’Eb pep pidpp ’z-y.

jpb: an: )pei bna by, ’BiyEsi — y:y -4.

ppb: nip -4.

1
ns: Epb ppn pio\

is: EP p

a

1
p

':'y ypNP by.

b s : dp“!T3e Pi'pb
, D’pnya snb b’bs bDN’i paa

(Jud. 7, 13), ETbvaap 'yb-n *3,ee, dp pbsp 'ab.

27
*
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412 Kaufmann, Dan Wörterhuch Menachem Ihn Saruk-'s.

s: 'na an a'nns na^na 'ry, ann/, n:nay ba,

an nT'DX Vy,
nan [s. man] ann ':-y, nany rasa yrs,

an -4.

“is: n';ya (Jes. 5, 30) fan msi ist nibsb nmsb nsb
riT n by «rips “an« Tiaba (ib. 1, 8) nVis:
'rsss, nbyn b'y nai«aab, b'n 'ry, an-t/, «in nvaa ':'y,

an nyai ('bi-« Vy, (Jos. 5, 3) D’i’X naan ay 'noyn
i:in rx a “ B n (!)

a

n (Jes. 54, 17) -pby “ist« 'ba ba
sin annn ri't ni'n 'yy (Ps. 89, 44).

nx: nyai -4.

b«s: D'bbsa D’b«s.

s:x: an ibt -y bn -"«.

aas: naam 'yy rby mr, na'asn — yx-i'tS.

yax: it, m.
iax: (2 Reg. 10, 8) ama'X “afflb (Ex. 8, 10) an« i-asn

':“y (Gen. 41, 35) na nasn (Ps. 39, 7) beo« 'B y-p «bi nas“

an ns-ap.

ans: am« (Lev. 13, 30) ams nyia iai.

isis: ayaaaa.

nns : •jaib 'yy nns nas.

nbs: na« E'nniE an, (Ps. 141, 7) ypiai nbic iaa, aam
na« nan b:t-4.

ms: [m. 113'n 'ab] bTB n-as, ipann — rby -4.

V * • B'nrs:i D’aap: a'pais, a-aa“ — lerne -4.

nas: nan ya: laa ns: 'ry

.

n:s: nnm.n pry yn«a.

aas: aai' irrr? tb irnnsB, nmna — i'«nl.

q:s: nn;n

p:s: «in «ban n'a.

n :s: nan n»T ’banf.

nn :s : rinrs i'y: ann.
ny s

:

nan -4.

pys: 'na 'ab, ipyri, an 4.

n es: mna 'ry ’Db 'mnc.

ncs: ,n a-ba pan.
)cs: nan n^noai «’ana 'ry.

iex: «nES manra npai, n-y'an — niEsn ana -4.

I) Vgl. Zum, Synagogale Poesie dos Mittelalters p 42 4.

Digitized by Google
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31 S: BQ11 D'JB b3(!)D3.

niS! ':'7 (1 Sam. 13, 6) o^misai 0'mn3 mixn nx
3133 VjD.

?
3p i

'

33 ?3 3 napni, ma onvai.

ip; myan, [1. 7] ui 31 ip’i mann ipip, cans» nyia:

“p3n 713133, Nin B"3D 'I'Dn.

n p : nrs'a ypb, cmua.
np; nbsn-rf, cnif.

ap: [m. 33'axra naap imni ''e(Ez. 20,43) Bansa nmuiprij,

ni3 '3'? aaiprN, BP’inxa tön, issno, 013173 onil.

bps (Jer. 4, 13) Bnaaa ibpi, y:ibp rtsiri ibp' mai
(Jer. 13, 26), (Deut. 27, 16) na« nbpa, dni 3N ym33 by

t 1

3

Vy (Ez. 22, 7) )

3

ibpn, iy: my ibpbpnn.

op: 'na
'

3b, pnaai, nnaai, ninai, '3 na’p '-»yi 'laai

i-3'y nay ':'y 1313a naa? tap, ny — iaai(.

j p : ''iiyra n:pab '3ipEn, nr^pn n» m t

:

i
p

« i ''33n

(Ez. 2, 10) nam 3’3’p (2 Sam. 1, 17), mr^pn by(!)n3ir3 xbn,

nan ieo Vy.

op: nimm 'Eb, i123 if.

yp: nnnan [s. 'ab] ypyp, nan-tf.

q p : nnnb pm, nan nnnon ':-y, N'n n^ia a'Eipi.

yp: (Gen. 47, 2) i’n« natpa lau.
1 p : ipm -tf, (Neh. 2, 8) m ^ a n > 1 y a mipb imip nan

.

ap: (Ex. 18, 26) napn 13m nsi map bpn.

äp: (Ez. 29, 4) paar ynapapa D'apap.

yap: (Prov. 22, 23) as: cmyaip nt» yapi 't»n 'na 'ab 'na

-jiryap naa (Mal. 3, 8) B'nbt« dis yap'n pi [nbia] pah '^e

[aan =] 'an (ib.) rwnrm nayan maxi S'a:n 3'om (ib.)

(Jes. 51, 17) nbyinn 013 pyaip 'ban (1 Sam. 17, 38) pana raip

maai Dian ’bia ''E [= P).

Dip: 'na 'ab, raana (!) 'ban

.

np: cn-tf.

aip: cn n:üim n:an 'D'y.

bnp: nrnmn ibnp: (Num. 16, 19) mp an-by bnpn

(Ps. 26, 2) fiax D'bn-aa (Esth. 9, 2).

aap: nn aisaa 'ny naa
bap: am 's-y Nbapnnb, bap — paba

nbp: ias3 iaici (Mich. 8, 3) nnbp ~{

i

~ 3 13331 niE3
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n nbp Nin i ' o •> n i x ’o b

a

1 nnbpn "pna -oaan

m’ip [cf. P].

obps rr:n jyb b'r obpi jyb (2 Reg. 2, 23) icbpnn
rbp: . a ppino aip ibsn rra.

obp: aip 'baia.

n n p : D'an^.
aap: mm na-'p: b-r.

b"p: nrvna ' r bnp.

tsaps =' 2£ip b’r.

r - r’

aop:

bars.

a'on; b'» n-ra, nnb «bi -S.

-rca

y.r«.

i Ep i nn'i3 b ’

y

”n
,
m y i n” n mcpi

.

rsp: asnan nbtoc.

r s p : i:':r -cb rS.

-Dp: II und III umgestellt; mp:i', mm -tf.

x -1 p : x i r: q n r O’ina

.

nip: n ed pja xnm.
boip: ’no b’r ’bioip.

y -1 p : biu •pp'm no?a b'r ’nxmp, II und II um-

gestellt, an mb'ai 'tob 'X-nri’i, am/,

aop: noa: rnx [cf. P].

cnnpi idt '5d
/
*,E.

1
xn q:a.

au non ba ’B'a D’a'ai iy:a’i.

T-: br (Jes. 24, 16) ’b ’n ’b 'Ti (Dan. 2,47) -,'ti (!) nbao,

mm -tf, an: b - y nn’

.

n t : xin tS.

a 1
! y:rn 'cb «in -J, n 1 * 3

0

b » y ’:ai\

di: (Ez. 42, 5) ynan ni’xsn ’nxban nvam man,

*:ai mar (Deut. 33, 17) i'2ip :xn mp cbna.

oh 0 * o ’ a b ’ r [cf. P].

y 1 ! 130 b ’ y jnm.
rps D'oira O'a’n mc'in [cf. P].

yis bi na (Jer. 22, 17) piBJb nsnnn b?i dsi xb

(ib. 23, 10) nn snsns mn nay'nb qoc: nuiai br

yi'ortym’br ’n’n xno’ayinoc: niris ijcbi br.

'ii q:aa rrnao qan pnmn xb baan yna rx

1'iis nn:® n y o bD mxi im q ' : ’ r xbx ynxn
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«oipo man n’n:'33 'iio n? p b o ' «bi osirisia
rinnbi [cf. s. v. spa].

n-i: b'n 's'7, Nin oaiiJ.

lau p:r 's '7 '0i7.

"3ii yan bai.

pan po V?, nw 4.

ui! q x p ' 7 ,
rraipna — rapwn 4 .

b a
“i s C’3p: “jiix b'7 vbai rs, bai '7 -51373 ,

ba-ib

nnb 173 3 yi«n n« bsib ny- ns, B’:Wt B'bsi obo.

pi! '511 131S1 131 N'XT73 133 npb.

?3i: an nun ‘ob n-b'b, yi« — ina-tf.

3mi nnoi nbowo.

nm p'nb« — nnmif.

0111 )
1 T 73 1 ' 1733 •

jtli 0'3'Xp "] " 3 ’ 7.

B n i s isoni« am -4 .

qm: -loa "7 -nox?.

yms an naaa ‘ob.

oni: onb 1733 31a.

3Q1! nb pob ‘

07:3 .

35m: “p 1*33 177:003 -4 .

bai: pobo *3"7, an-tf.

03i: mp '7b 11173 b'7 pinn.

0 7311 [m. n73n] bsi "J1173 073173b.

B7 1 ! 3X71 1311 '3'7 n73'7in.

1 3 7 1 ! H73n if.

C)7

1

! nc'ü bob yoi.

Qu ',3i r b’7 B'nioro.

OEi: onb ins 01173 -51173 oeio non.
1021 ! 1733 (2 Chr. 2, 15) nmOBi yb 0N'33i id'

niToib«.

OBi! ppn — 1733 -4 .

OBI! B'1137 B'73 nbl73.

1X1 : 337 1733

7X1! apna 7x10 .

api! nba' — ina'-rf.

npn coi3 rnpi73n.

7p 1! n"U3 '3 '7 B'HB.

Boi! amn 1733 .4 .
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? o *
1 : lins: 's •>

y

r'oi\

qou 0’’"® D'J qo-t "sai.

nrnt vsnnnj inmi.

Dnn no» 's 's? naaian.

p n n : i'om > s e b a n t nipima “toj’i p-imn
mpsn-n (1 Reg. 6, 21), nboboi noi8 's'? B-pra.

O
Nos «m am 'rr.

N

c

i E'a-i t!, on a?iao 's ' ? -as<b
,
nbxa sl, pst nKibr,

auwas «m esc na-t.

a«! nsin aaio.

sc: na'ob pob awn acn-, vaoaa — iaa-4.

sei imm qoct.

sc: nantl.

t o : rinn tf.

ic: nan *vs 's'r(!)Ebs-t noa.

TUS : I und II umgestellt
; mb'?m .

no: (Jes. 2, 17) mnas nos rtmo.

so: En eh-in pa, “ptsroa io? niTsa, paa — as-tl.

-[Ci nana an'aoa.

b o •. nan HI -4.

) o : ba*n a?n )o (Cant. 4, 2) pjs -]"SO p nnn
B'EOisn (Joel 1, 6) n'i» 'S'O msic (Prov. 25, 9), ns«
btinb -so nybin 'soi.

jes (Gen. 25, 21) ib nnrn r-ns?, na'no 's'r 's« -d,

nsiosnn npibnaa, an nn'OJi nsscos 's'r, bsna pob, laa

nco bai n-iaiNi.

qoi pc'co n-iTsa m-rtb pm'i, pt -<on ir pss'i apr

ntnsi qoi ’aiN 'oba (Ex. 32, 20).

p O i IV und V umgestellt, mam, nan -tf.

pc: 'na 'ab, an msan, 'O'bcn-sf, Bios b? B'po inpn,

Bmbna — E’ba-s/.

los an-ms'pa nnoni , anino pa -a nx-s nao
nb«a 1TS3 (Job 24, 11) vrnx', n«mn n'ab, c'ars, nncn nrnb,

XI und XII bilden Eine Nummer, B'Opop pmoi or :sn

(1 Sam. 17, 5).

Pi «n'-sa 'at« poba nanai.

o: nnao >ob, an-sl, annsa.
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ras nno nnn nvrtb.

atta: Tan) ma yi'T'a ocsa oxoa art» 3“DNon

io? aci [s. sin ioy [cf. P].

T»o: (2 Reg. 19, 28) '3TN3 nby “psKOi yrata, mryob
on apo Vy

t)NOi y-ibab ncsa 's’y a-nx.

"i«o: (Ex. 21, 10) nmoa nnwo inyb, nnn -pra pn-y.

130: nmna nam )3t< [= P].

uao: nbonn ^mabn.

*j3ü an nsny 'ry.

C30! tm tnpn BIS.

030: lynona — 'ba -4 .

yabi -4.

pao: n^OI 3Ty.

"i3o: rrnn-rf.

nab: np' «b TOD b« -na.

35o: pnn iiob na5o, naso: nrnnai-if.

nso: 0 ’ 373 )iob msibnn.

bso: nnn-rf.

nso: an"in rr>3 nnD-rf.

n o : bi non ma n'mbxnb.

£]to: rp'Ri 'i'y n’s py.

nno: nnn mp-a 'ry.

ans: 'sn 'nn nob 'nn-tf, nontf.

b n o : »in — n-nxi bno -rf.

ono: D'nco tpdd.

qno: 'sn 'nn 'ab 'nn-t/, non^.

V n o : m03-
nno: tic irrN '3 vnn nNn:i.

auo: m’C! 'j-y nnuon

.

o: p t

'

n )Cob.

quc: lynons — p;y -4.

D3 0: niian 'j'y B30 “)b.

-Iso: n-n-ooo

.

abo: na'n "pob.

nbo: anny 'sbnJ, oisn in 3 n-n^xp.

be»ao: 'nona ib'Nnon.

^no: otabn na-noa.

yno: nnsn, (Jer. 50,29) a^an baa b« U'»on arnyb,

nnn ynap p;yn/.
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yw»! mo-
«:©: unk nbna ns:© © (2 Sam. 5, 8) in ©e:(!)'«:i© rsa

aa byE:n (Deut. 1, 27) i:ni« '>> n«:©a *yoom (ib. 13, 15)

ioisr brc: b© yi: aipaa ©anm (Prov. 14, 20) ©*i «:»* mmb
(Prov. 8, 36) na isn« •'«:©a bo (Nuin. 10, 35) "yrEn p«:tro

[= P], iya©uo — n«i:o -4.

an:©: iro©aa — -rao -4.

aro: OJ3 mm iaa.

ny©s D'ia onyian.

"i y ©

:

ino ny© vir©, innn« by inbnm -4.

•je©! n'n '-d iD©rt n«:.

b © : n-itaai

.

?eo: ’ia’t ':>? «irr mb© n«n >:«.

psir: man« '©ba r«r nba pn\
leas on an: 'ry, an an« ':-y, naipvrf.

npo: nenn/.

np©: n»«:i.

apo: «in ny» "xyw.

ypo: an ny'p© y:ynf.

npB: an n©an y».

an»: an jV'nST amn 'ry.

an©: (s. C'Erri] ninNti Dra an man©

.

na: «m -4.

un©: mna.
yn©: Nr 'na 'ab 'na -4, ".zn-4.

*po: nyisn ne rby;, 'ryn -»ab nbpiyo iaa.

yn©: nnnona, imna *)•

rp © : (Jer. 34, 5) yn:s niDiosai nbna nE->©.

pio: 1 © a a b i p n y a ©

n

«mpinoa

.

p n © : an© yry, a-ryais ’raanf, nntaa.

©n©: ni'ro a :
©

*>

a

y":a i : © , •'©nob.

nn©t mrao
,
nna bob yn ^saa rc«ba n©y<© in b©

irmyi no«ba, inaai-4.

b n © : y i u : bin© yya '>' maa o^bin©

.

an©: nan -4.

1) Vgl Kaufmann, dio Sinne p. 153 n. 16.
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n
«n: ins nob T'an p.
an: naion *]nannb, na -'®-» ynnca.

nr: Nm aia: mpna.

in: na^na 'i®b nam.

-;n: anpa ma, ntiui )in 'my B’aan, >: ’n a-aini

nn nvn, np’Si -pn:nb.

b n : S n Sb Sn, annyb nf
,
n”bn a: ,,': ,'yi nnn®

n?a ’cb y rn.

Tn: ted nnE\ aa-m), n'®n npibnnn.

on: rbr-if.

y n
:

yni -4 .

pn: i'b« maiTpm, anb ins Tim an-ryn annci *j:pnN

®yna dt'ie' nn-:-yn bas.

in: na:® ni® Sea «in pi D'inn'i, ’ia’n mann
nvn.

cn: (Ez. 19, 12) rrmna onni.

axn: man *ia®i if.

isn: aia'D [']nnB iNirnn.

ban: xpnNin/, on yi« nra annr nnntn.
nnn: amb« onnprn aipna Sb yntysn nnn, Sb nnay

D'anpm nara, nonb Sb rm—i.

Kinn: ym»' md.

Tan: i:ao: «b ma i:an: sbi (Ex. 5, 18) maab Taim 'n:an

paom )ain '—r.

y b n : niama biy.

nnn: «bc '":>? aab.

nnn: ncpn nmna (Jud.4, 5) nnin nnn naoi' amn
(Jer. 10, 5).

un: mnn p 30 ®obn.

®ep: o^bn aiT' 'an na bib'n ba ’nbb'm '-ry 'ab

ni'n' nnm.
bpn: bpca ma.

c|pn: (Eccl. 6, 10) i:nn rppnn® ay, an nf.

nrnn: (!)tin ma Tibsi.

bann: ban )iob.

ab®: bnaa nnana

.abiy sniab nbnn

Budapest 29. Juni 1885.
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410

Aus dem Buch der „ergötzenden Erzählungen“ des

Bar-Hebräus.

Von

L. Morales

in S. Agata dei Goti boi Benevent.

Die Handschrift, wolche die folgenden Sprüche und Anekdoten

enthält, bildet einen Theil des syrischen Codex No. 173 der Vati-

kanischen Bibliothek. Dieser Codex ist aus baumwollenem Papier

und 11 X 13 cm. gross, und hat im ganzen 158 Blätter, wovon

das JAoLj die Blätter 80 bis 158 ausfullt. Bei

dem Numeriren der Blätter ist aber ein Fehler vorgekommen; vom
f. 90 bis 100 nämlich finden sich thatsächlich 11 Blätter und nicht

10, wie in der Handschrift irrthümlich angegeben ist. Nach Asse-

mani (S. Cat. Bibi. Vat. Vol. III. p. 353) wäre dieser Codex
ungefähr aus dem Jahre 1333 unserer Zeitrechnung. Ich habe

aber bemerkt, dass die ff. 140 bis zum Ende einem andern, spätem
und weniger geübten Abschreiber angehören. Man bemerkt es

deutlich an dem Papier, an der dreieckigen Form des * und
endlich an den Fehlem , die öfter Vorkommen

,
als in den vorigen

Blättern. Der Text ist im Allgemeinen klar genug, viele Wörter
aber sind ganz verwischt. Selten werden Vokalo angegeben

,
Öfter

die diakritischen Punkte.

Die Gesammtzahl der Sprüche und Anekdoten beläuft sich auf

ungefähr 700, von welchen Bernstein einige in seiner ,Chrestomathia

Syriaca“ veröffentlicht hat *).

f. 80v°- Im Vertrauen auf Gott, den Herrn des All, fange ich

an das Buch der ergötzenden Erzählungen abzuschreiben, verfasst

von Gregorius, Mafriana des Orients, genannt Bar - Ahrun -‘Ebhräjä.

Vorwort. Durch deinen gesegneten Namen, Herr von Allem, regnen

1) Zuerst Adler „brevis linguae »yr. institutio“ Altona 1784 und daraus

wiederholt von Kirsch 1789, Tychson 1793 und Bernstein 1832. Sioho schou

Paul de Lagarde in PUE* I, 111. Nestle
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1

auf uns die Segnungen
,
und durch deine gute Leitung werden

unsere Schritte gelenkt
,
und durch dich werden unsere Wege

gesäubert, das ist geebnet, und von unseren Pfaden die Hinder-

nisse weggeräumt Durch dich wird unser Verstand erleuchtet

und unsere Erforschungen gereinigt. 0 allgütige Natur der Drei-

faltigkeit, Schöpferin des Alls durch die göttliche Macht, lass deine

Gnaden
,

aus den erhabenen Wohnsitzen deines Himmels über uns

herabfliessen

Vom ersten Kapitel. Nützliche Sprüche von grie-
chischen Philosophen.

f. 82™ Man fragte Plato: „Womit tröstet sich der Mensch
wenn er in der Versuchung gefallen ist?“ Und er antwortete:

„Der Weise tröstet sich damit, dass er weiss, dass das, was geschieht,

nothwendigerweise geschieht; und der Thor tröstet sich damit, dass

auch andern geschieht, was ihm geschehen ist“.

f. 82vo. Aristoteles sagte: „Der Weise fügt sich in einen

andern Weisen: der Thor aber fügt sich weder in den Weisen
noch in den Thoren

;
denn bei einer geraden Linie passen alle Theile

zu denen einer andern geraden Linie, bei einer krummen Linie aber

passen die Theile weder zu einer geraden noch zu .einer andern

krummen“.

f. 84™ Bei Socrates fragte einer seiner Freunde in Bezug
auf das Heirathen um Rath. Und er antwortete: „Nimm dich in

Acht, dass dir nicht geschehe, was den Fischen mit dem Netze

geschieht; die welche darin sind, möchten hinaus, und die welche

ausserhalb sind, wollen hinein“.

Vom zweiten Kapitel. Nützliche Sprüche von persischen
W eisen.

f. 87 v«- Der König Kosroe sagte: „Der Fehler dieser Welt
ist, dass sie entweder dem Menschen nicht das giebt, was er ver-

dient, oder ihm etwas giebt, was er nicht verdient“.

f. 89v°- Die Frau des Bazregamhar stellte ihm eine Frage

und er antwortete: „Ich weiss die Antwort nicht“. Darauf sagte sie:

„Du bekommst doch eine Summe Geld vom Könige
,
und weisst

die Antwort auf meine Frage nicht?“ Und er antwortete: „Ich

beziehe einen Gehalt für das
,
was ich weiss

,
und nicht für das,

was ich nicht weiss
,
denn wenn ich einen Gehalt bekäme für das,

was ich nicht weiss, dann würden alle Schätze des Königs mich

nicht belohnen können
,

denn die Dinge
,

die ich nicht weiss, sind

sehr viele“.

f. 89™- Ispandahar (sagte): „Ein Pferd, wenn es noch so

schnell ist, hat die Peitsche nöthig, und ein Weib, wenn es auch

keusch ist, hat den Mann nöthig, und ein Mann, wenn er auch

weise ist, die Uathschläge eines Andern“.
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f. 90r° Derselbe Weise (d. i. Caicobad) sagte: „Das Hem
muss mit Weisheit genährt werden, wie der Körper mit Nahrung“.

Sapor sagte: „Wenn ich sehe, dass sehr oft den Thoren ihre

Unternehmungen gelingen
,
und den Weisen nicht

,
überzeuge ich

mich
,

dass der Leiter dieser Unternehmungen ein Anderer ist

als sie“.

Bazregamhar sagte: „Wenn du nicht weisst, welches von zwei

Dingen dir geziemt, hole Rath bei deiner Frau und thue das Gegen-

theil von dem
,
was sie sagt

,
denn sie wird nur Dinge rathen

,
die

dir schaden“.

Man fragte Mazudach: „Worin besteht der Unterschied zwischen

der Trauer und dem Zorne?“ Und er antwortete: „Wenn der

Mensch von einem grossen Uebel getroffen ist, wird er traurig, und
wenn von einem kleinen, so wird er zornig“ ').

Vom dritten Kapitel. Nützliche Sprüche von indischen
Weisen.

f. 90'- o Es wird gesagt, dass wenn einem Indier Jemand stirbt,

bewaffnen sich seine Freunde und gehen vor seine Thür und sagen:

„Zeige uns den, welcher deinen Lieben getödtet hat, dass wir ihn

tödten“. Und wenn man antwortet: „Der Unüberwindliche Unsicht-

bare ist sein Mörder“ sagen sie: „Gräme dich also nicht all zu

sehr über etwas, gegen dessen Macht weder du noch wir kämpfen
können*. Und so trösten sie die Trauernden.

Einer von ihnen sagte: „Die Wunde der Lanze heilt schnell,

aber die Verwundung durch das Wort ist unheilbar“.

Ein anderer sagte: „Die Gelüste dieser Welt sind wie das

Wasser des Meeres; wie viel auch ein Mensch davon trinkt, sein

Durst bleibt doch immer gross“.

f. 90 bis r"' Ein Anderer sagte: „Der Wein hat vier Eigen-

schaften, die er auf diejenigen überträgt, welche ihn trinken. Erstens

die Eigenschaft des Flaues, nämlich dass seine (nämlich des Trinkers)

Farben und Bewegungen schön werden; dann die Eigenschaft des

Affen
,
denn er fängt an mit Allen zu scherzen

;
dann die Eigen-

schaft des Löwen, denn er traut seiner Kraft und wird stolz, und

endlich die Eigenschaft des Schweins, indem er sich masslos betrinkt,

im Koth wälzt und schliesslich Unrath ausspeit“.

f. 91 ro - Ein Anderer wurde gefragt: „Wem gleicht ein Weib
ohne Mann?“ Und er antwortete: „Einem Flusse ohne Wasser“.

Vom vierten Kapitel. Nützliche Sprüche von jüdischen
Weisen.

f. 98 ro Ein Anderer sagte: „Die Thoren bemerken die Fehler

der Menschen
,

und sehen nicht ihre guten Eigenschaften , wie die

1) Vgl. liiezu : Syrische Grammatik des Mar Klias von Tirhan hrsg. von

liaethgou (1880). S. 18 ff. und S. CO N.
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Fliegen, welche beständig auf die wunden Körperglieder sich legen,

und nicht auf die gesunden“.

Ein Anderer sagte
:

„Es geziemt sich
,

dass der Landesherr

zuerst nur sich selbst bessere
,

und dann erst sein Volk
,

dann
wird es ihm nicht gehen wie dem, welcher einen schiefen Schatten

gerade machen wollte, ohne vorher den Gegenstand gerade zu machen,

welchem der Schatten gehörte“.

Vom fünften Kapitel. Nützliche Sprüche von christlichen

Einsiedlern.

f. 96 vo
- Einer von den Brüdern hatte sich so vervollkommnet,

dass die wilden Thiere mit ihm wohnten, und er verkehrte friedlich

mit ihren Jungen. Aber als ein Vater ihn von ferne sah, sagte er

ihm
:
„Wenn du vollkommen sein willst, geh in ein Kloster und

wohne mit den Brüdern“. Mit diesen Worten deutete er darauf

hin, dass das Wohnen mit den Brüdern schwerer ist als das Wohnen
mit den wilden Thieren.

Vom sechsten Kapitel. Nützliche Sprüche von isla-

mitischen Königen und Weisen.
f. 98ro

- Einer von den Weisen wurde gefragt: „Bis wohin

hast du es mit deinem Verstände gebrncht?“ und er antwortete:

„So weit, dass ich keinem Menschen glaube, und auf Niemanden
vertraue“.

f. 99vo - Einem andern Könige brachte ein Mann ein Paar

Schuhe und sagte: „Diese sind die Schuhe des Propheten“. Und
der König nahm sie und gab ihm ein grosses Geschenk. Aber
als er fortgegangen war, sagte der König zu denjenigen die um
ihn waren

:
„Ich weiss, dass diese Schuhe nicht die Schuhe des Pro-

pheten sind
,
denn jener Mann hat sie weder geerbt ,

noch gekauft,

noch wurden sie ihm geschenkt, aber ich fürchtete, dass es bekannt

geworden wäre, dass man mir die Schuhe des Propheten gebracht,

und ich keine Freude daran gehabt hätte, und so hätte man mich

für einen Mann von geringem Glauben gehalten“.

Vom siebenten Kap itel. Nützliche Sprüche von Doktoren
und Gelehrten.

f. 104ro Einer wurde gefragt: „Welches sind die Dummen?“
Und er antwortete: „Die, welche weder das Lob noch den Tadel

mit Weisheit austheilen“.

f. 104vo- Ein Doktor stellte sich, als ob er die Erklärung

einer Frage von seinem Schüler lernen wollte. Und man sagte

ihm: „Wie kommt es, dass ein Mann wie du das lernt?“ Und
er antwortete: „Ich kenne diese Frage besser als er, aber ich wollte

dadurch ihm die Annehmlichkeit der Wissenschaft kosten lassen,

damit er noch fleissiger lerne“.
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Ein Anderer sagte
:

„Die Commentare an den Rändern der

Bücher sind wie die Ohrringe an den Ohren einer Jungfrau*.

Ein Anderer sagte: „Die Gedanken die in den Büchern ent-

halten sind
,

sind ein Kapital für Dich
,
und die Gedanken deines

Herzens sind die Zinsen“.

Vom achten Kapitel. Nützliche Sprüche von arabischen
Asceten und Ehrwürdigen.

f. 106ro. Einem wurde gesagt: „Wie kannst da so allein in

diesem Winkel wohnen?* Und er sagte: „Ich bin nicht allein,

sondern mit dem Herrn der Schöpfung unterhalte ich mich fort-

während; wenn ich will, dass er mit mir spricht, lese ich die gött-

lichen Bücher, und wenn ich mit ihm sprechen will, bete ich*.

f. 106vo. Einen Anderen schalten die Leute, dass er zu viele

Almosen gebe, er aber sagte zu ihnen: „Wisset Ihr denn nicht,

dass es dem, welcher in ein neues Haus einzieht, nicht geziemt, dass

er etwas in dem alten zurücklasse?“

f.’ 108r°- Ein Anderer sagte: „Deine Furcht vor Gott sei so

gross, als ob du nie Gerechtigkeit ausgeübt hättest; und dein Ver-

trauen auf ihn sei so gross, als ob du nie eine Sünde begangen

hättest“.

f. 109vo Einen Anderen frag man, als er auf dem Friedhofe

sich aufhielt: „Warum hältst du dich hier auf?“ Und er antwor-

tete : „Ich will die Gebeine der Könige von denen ihrer Sklaven

unterscheiden, aber sie sind nicht verschieden, sondern gleich“.

Vom neunten Kapitel. Erzählungen von Aerzten und dem,
was ihnen eigen ist.

f. 11 Do- Ein Anderer, der zu einem Kranken ging, welcher

seine Hilfe begehrte, sagte zu diesem: „Hab Acht, dass wir drei

sind, ich, du und die Krankheit, also wenn du mit mir bist, können

wir beide leicht die Dritte allein besiegen; aber wenn Du mich

verlässest und auf ihrer Seite bist, kann ich allein Euch beide

nicht bezwingen
,

das ist
, wenn du dich nicht in Acht nimmst,

und Speisen issest , oder etwas anderes Schädliches machest
,

was

die Krankheit verschlimmert“.

f. 112vo Ein Anderer wurde gefragt: „Welche sind die

Regeln der Arzneikunst?“ Und er antwortete: „Das Erhalten der

Gesundheit durch gleiche und das Fernhalten der Krankheit durch

entgegengesetzte Mittel“.

Vom zehnten Kapitel. Ausgewählte Fabeln. Ueber die

Sprache der unvernünftigen Thiere.

f. 115vo Der Wolf, der Fuchs und der Löwe machten einen

Bund und fingen auf der Jagd mit einander eine Ziege , ein Reh

und einen Hasen. Da sagte der Löwe zum Wolf: „Theile sie

unter uns“. Der Wolf sagte
:

„Die Ziege sei für dich , das Reh
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für mich, und der Hase für den Fuchs“. Als der Löwe das hörte,

wurde er zornig, sprang auf den Wolf und erwürgte ihn, und sagte

dem Fuchse
:

„Theile du“. Per Fuchs sagte zu ihm
:

„Die Ziege

sei für dein Mittagessen
,

der Hase für dein Vesperbrod , und das

Reh für dein Abendbrod“. Da sagte er zu ihm :
„Von wem hast

du diese gerechte Theilung gelernt?“ Der Fuchs sagte zu ihm:

„Von dem Wolfe, welcher vor dir liegt, Herr König“.

f. 118r° Ein Falke machte dem Hahn Vorwürfe und sagte zu

ihm : „Du liebst die Menschen gar nicht. Sie ziehen dich auf, nähren

dich, bringen dir Hennen, dass Du dich begattest, und erweisen dir

alles Gute und doch fliehst du, wenn sie sich ein wenig von Dir ab-

wenden, und wirst stolz, und springst auf die Mauer und schreist,

und willst nicht mehr in das Haus zurückkehren, wo du erzogen bist.

Ich aber werde in den Gebirgen gefangen
,
und man zähmt mich

durch Hunger, und wenn ich nach einer kleinen Weile an die

Menschen gewöhnt bin
,

lässt man mich fortfliegen und ich fliege

ganz allein
,

fange das Wild und bringe es ihnen
;
und wenn ich

es wollte, müsste ich doch nicht zurückkehren“. Der Hahn sagte

zu ihm: „Du hast die Sache nicht ganz erfasst: wenn du einige

Falken an dem Bratspiesse stecken und sie auf dem Feuer braten

sähest, wie ich es von so vielen Hühnern sehe, würdest du gewiss

nicht mehr zurückkehren, wenn Du dich entfernt hast“.

Vom elften Kapitel. Erzählungen von denjenigen,
welche die Träume erklären und Zaubereien treiben.

f. 121 v<>- Ein gewisser Mann hatte eine unverheirathete Tochter,

welche wahrsagte
;

zu der ging ein Mann
,

welcher ein Pferd ver-

loren hatte, damit sie es ihm entdecken sollte. Und als sie die

Divination angestellt hatte, schauete sie ihn an, erröthete, schämte

sich, bedeckte ihr Gesicht und vermochte nicht mit ihm zu sprechen.

Und als ihr Vater sie sah, sagte er zu jenem Manne: „Meine

Tochter hat die Divination angestellt und hat erkannt
,

dass du
dein Pferd finden wirst, und dass sie deine Frau werden wird. Dess-

wegen hat sie sich vor Dir geschämt“. Da ging der Mann fort,

suchte das Pferd und fand es, und entbrannte in Liebe zu dem
Mädchen und begehrte es als Frau.

f. 123 ro - Eine gewisse Frau sagte zu einem Weisen: „Mir däuchte

im Traum, als ob eine schwarze Katze in den Bauch meines Mannes

hineingeschlüpft sei, etwas daraus hervorgezogen und verzehrt habe“.

Und er sagte zu ihr: „Wenn dein Traum war ist, so wird die

nächste Nacht ein ethiopischer Dieb in den Laden deines Mannes

hineingehen und er wird dort hundert und fünfzig Geldstücke

stehlen“. Und als der Tag vorbei war, und die Nacht kam, wurde

im Laden eingebrochen und jene Summe Geld entnommen. Und
es wurde daun ein Ethioper, ein Badheizer, gefangen, und als man
ihn auf die Folter spannte, gestand er, dass er den Einbruch verübt

hatte. Und als man den Traumdeuter fragte: „Wie hast du es

Bd. XL. 28
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wahrsagen können V“ sagte er: „Die Katze deutete mir einen Dieb
an

, und der Bauch aut den Geldkasten
,
und ich habe die Summe

der Geldstücke von der Zahl des Wortes Katze errathen“.

Vom z wöl f ten K ap i tel. Erzilhlungen von reichen und
grossmüthigen und freigebigen Männern.

f. l'24 ro Einem Freigebigen sagte seine Frau: „Ich habe

nichts Böseres gesehen als deine Brüder, welche in der Zeit deines

Wohlergehens zu dir kommen und in der Zeit deiner Noth sich

von dir entfernen*. Und er antwortete ihr: „Das kommt von ihrer

Besonnenheit, wreil sie uns nicht zur Last werden wollen, wenn ich

nichts zu geben habe“.

Einem Freigebigen nilherte sich ein Mann , um ein Geschenk

zu verlangen, und setzte die Spitze des Stockes, auf den er sich

stützte, auf den Fuss des Mannes, und drückte ihn, ohne es zu

bemerken. Dann erhörte der Freigebige die Bitte des Mannes und

dieser ging fort« Die
,

welche um den Freigebigen waren
, sagten

ihm: „Wie hast du geduldet ohne zu sprechen, dass er die Spitze

seines Stockes auf deinen Fuss setzte ?“ er aber antwortete: „Ich

scheute mich
,
ihm etwas zu sagen , denn er hatte sich schämen

können, und nicht gewagt zu bitten“.

Vom dreizehnten Kapitel. Erzählungen von Hab-
gierigen oder Geizigen.

f. 127 v|>. Einem geizigen Könige sagten seine Hofleute: „Wenn
du willst, so gieb uns irgend ein Zeichen, dass wenn wir es sehen,

wir von dir fortgehen und Du in Ruhe bleiben kannst. Dein Vater

hatte dies Zeichen, dass er sagte: „Wenn Ihr wollt*. Und wenn
die Hofleute diese Worte hörten, gingen sie fort, und Dein Gross-

vater warf seinen Stab weg. Was für ein Zeichen willst nun Du
machen?“ Und er sagte ihnen: „Mein Zeichen sei das folgende:

wenn ich die Köche frage : was habt ihr zubereitet
,

bleibe kein

Mensch länger bei mir*.

f. 128 ro
- Als einer von ihnen hörte, dass in der Stadt ein

Mann lebte, welcher sehr geizig sei, ging er hin, um ihn zu sehen.

Und als er zu ihm kam und ihn gegriisst hatte, stand der Haus-

herr auf und ging auf den Markt, um Oel zu kaufen und es seinem

Gaste zu bringen
,

dass er es mit dem Brode essen könnte. Und
als er zu einen Krämer gekommen war, sagte dieser zu ihm

:
„Ich

habe ein Oel klarer als Wasser“. Der Andere aber antwortete:

„Und ich habe zu Hause einen Schlauch voll Wasser“ und ging

schnell heim
,

füllte einen Krug mit Wasser und setzte ihn

seinem Gast vor, indem er zu ihm sagte: „Ich war ausgegangen,

um für dich Oel zu holen
,

da bemerkte ich
, dass wenn man Oel

loben will, mau es mit dem Wasser vergleicht, und wenn das

Wasser nicht besser wäre als das Oel, würde man es nicht damit
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vergleichen“. Als der Gast dies hörte, sagte er: „Es giebt wahrlich

in unserer Zeit keinen grösseren Geizhalz als Dich“.

f. 128 vo Einer von ihnen sah, wie sein Sohn ein Stück

Brod nahm, es auf ein Fenster legte, von dem Dunst ausging, und

es dann ass. Er fragte ihn darum. Der Sohn sagte
:

„Ich habe

bemerkt
,

dass ein Geruch von Suppe von dem Fenster herauf

stieg und habe desswegen das Brod genommen
,

dass es von dem
Dunst der Suppe durchgedrungen werde, und so ass ich es“. Da
schlug der Vater seinen Sohn und sagte zu ihm. „0 übermüthiger

Sohn, willst du dich schon daran gewöhnen, das Brod nicht trocken

zu essen?“

f. 130™- Ein Schriftsteller schrieb ein Buch, in welchem er

den Geiz lobte, und bot es einem geizigen Königean. Und als

der König es gelesen hatte, liess er dem Schriftsteller sagen: „Wir

wollen dir nichts schenken, um nicht deine guten und nützlichen

Rathschläge zu vereiteln“. Und so wurde der Schriftsteller gerade

durch das beschämt, was er geschrieben hatte.

f. 131™- Ein Geiziger war krank und der Tag der Krisis

trat ein
,
ohne dass er schwitzen konnte. Seine Diener berichteten

es dem Arzte, welcher ihnen sagte: „Geht und esset in seiner

Gegenwart Brod
,

aber von derselben Sorte, die er isst, und wenn
er es sehen wird, wird er sogleich schwitzen“.

Vom vierzehnten Kapitel. Erzählungen von Hand-
werkern, welche ein verächl iches Hand werk treiben.

f. 133vo. Ein Anderer ging zu einem Zahnarzt, um sich einen

schmerzhaften Zahn ausreissen zu lassen. Und der Zahnarzt verlangte

von ihm eine Silbermünze. Der Mann sagte ihm: „Nein, ich will

die Hälfte bezahlen“. Der Zahnarzt antwortete
:

„Ich nehme nie

weniger als eine Silbermünze, aber um deinetwegen werde ich,

wenn Du willst. Dir noch einen Zahn ausreissen, und doch werde

ich von Dir nicht mehr als eine Silbermünze nehmen“.

f. 135™- Ein Steuereinnehmer, der geflohen war, und sich

vor dem Könige verborgen hielt, bekam Krämpfe. Da sagte er

zu demjenigen, in dessen Hause er versteckt war: „Gehe zu Dem
und Dem, welcher Schröpfköpfe setzt, und erwähne meiner in seiner

Gegenwart, und wenn er über mich schimpft, sag ihm nichts, wenn
er aber sich über mich freundlich ausspricht, so rufe ihn zu mir“.

Und der Mann ging und tliat es, und holte den Andern, und dieser

grösste ehrerbietig den Steuereinnehmer und zeigte ihm Freundschaft.

Der Steuereinnehmer sagte zu ihm
:

„Setze mir die Schröpfköpfe

auf den Nacken“. Und als der Andere die Schröpfköpfe gesetzt

hatte und das Blut herausgeflossen war, nnd er fortgehen wollte,

gab ihm der Steuereinnehmer einen Dinar. Und der Andere nahm
ihn und ging fort und erzählte es seinem Sohne. Dieser machte
sich auf und ging zu dem Steuereinnehmer, klopfte an die Thür,

trat hinein und sagte zu ihm: „Ich habe gehört, dass Du dir

28
*
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Schröpfköpfe auf den Nacken hast setzen lassen; Du wirst aber

keinen Nutzen davon haben, ausser wenn Du sie dir auf den Arm
setzen lässt“. Und er setzte die Schröplköpfe auf den Arm, und es

floss sehr viel Blut. Und als er fortging, gab ihm der Steuerein-

nehmer einen Dinar. Der Andere ging sofort und erzählte alles seinem

Schwiegersohn. Da ging auch dieser fort zu dem Steuereinnehmer

und sagte
:

„Du wirst keinen Nutzen von den Schröpfköpfen haben,

so lange Du sie dir nicht aufs Bein setzen lilsst*. Und der
Steuereinnehmer sagte zu ihm aus Furcht, dass er zornig werden
könnte und sein Versteck anzeigte: „Wie du willst“. Und als

das Blut geflossen war, und der Mann fortgehen wollte, gab
ihm der Steuereinnehmer einen Dinar und befahl ihm keinem
Menschen das Haus

,
wo er war

,
bekannt zu machen. Aber nach

einer kurzen Weile besann er sich und ging zu dem Könige und
erzählte ihm seine Begebenheit und sagte

:
„Jene Verwünschten

wollten mit ihren Schröpfköpfen mein ganzes Blut herausfliessen

lassen und aussaugeu
;
lass Du denn es mit deinem Schwert fliessen

und tödte mich, so bin ich frei von Verfolgung*. Als der König
das hörte

,
lachte er und erliess ihm das Geld

,
das er ihm schul-

dig war.

Vom fünfzehnten Kapitel. Lustige Erzählungen von
Mimen und Schauspielern.

f. 138™ Einer wurde gefragt: „Wem sind die Mimen zu ver-

gleichen ?“ Und er antwortete: „Einem Menschen, dessen linke Hand
voll Koth ist und dessen Rechte ausgestreckt ist um Almosen zu
empfangen

,
und wenn man ihm nichts giebt, dann besudelt er* *).

f. 189«>. Eine Frau fragte ihre Nachbarin: „Warum ist es

dem Manne erlaubt
,

sich eine Sklavin zu kaufen und mit ihr zu
schlafen

,
und alles zu thun was er will, und die Frau darf nicht

das gleiche öffentlich thun?“ und die Andere sagte zu ihr: „Weil

die Könige
,
die Richter und die Gesetzgeber Männer waren

,
dess-

wegen haben sie gethan
,
was ihnen gefiel ,

und die Weiber unter-

drückt*.

Vom sechszehnten Kapite . Erzählungen von rohen und
dummen Menschen.

f. 142™ Einer, als er auf einen Esel ritt, und dieser nicht

gehen wollt«
,
schwur, dass er ihm keinen Hafer jene Nacht geben

würde. Und als er daheim angelangt war und es Abend wurde,

sagte er zu seinem Schüler: „Gib ihm einen Marzebana Hafer, al>er

lass ihm nicht merken , dass ich es dir gesagt habe
,

sonst wird

er keine Furcht mehr vor mir haben“.

1) I)as Wortspiel zwischen Jfc^ojL — Jfcoojj und

ist im Deutschen schwer wiederzugebon; otwa: wor ihn nicht schmiert
den beschmiert or. N.
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f. 142 vo - Ein Anderer sagte: .Mein Vater ist zweimal nach

Jerusalem gereist und dort starb er und wurde begraben
,
nur

weiss ich nicht welches Mal, ob das erste oder das zweite“.

f. 143vo Einer gewissen alten Frau starb ihr Sohn, dessen

Name Lazarus war, und der Priester begleitete (seinen Leichnam),

und fing au die Stelle von Lazarus im Evangelium zu lesen,

(Joh. XI. 14, 15) „Lazarus ist gestorben und ich bin froh“. Da
sagte die Alte zu ihm

:
„Und wie sollst Du nicht froh sein ?

Denn sein Kleid, sein 13ett und alles, was er besass, ist in dein Haus
gebracht worden“.

Vom siebzehnten Kapitel. Erzählungen von närrischen
und tollen Leuten.

f. 1 47 vo Einer ging zu einer glatten Säule und sagte: „Wer
giebt mir eine Silbermünze

,
dass ich bis zum Gipfel dieser Säule

hinaufsteige?“ Und als einige Menschen ihm das Geldstück ge-

geben hatten, nahm er es und sagte
:

„Bringet mir nun eine Leiter“.

Sie sagten ihm : „Wir haben mit dir ohne die Leiter gewettet“. Er

aber sagte ihnen: „Ihr habt nicht ohne die Leiter mit mir ge-

wettet ,
sondern bloss

,
dass ich hinaufsteigen sollte*.

f. 147 '’»• Es wurde einem Narren gesagt: „Sag uns die Zahl

der Narren in Emesa.“ Und er antwortete
:

„Ich kann die Narren

wegen ihrer grossen Zahl nicht zählen, aber wenn ihr die Zahl

der Verständigen wissen wollt
,
werde ich sie zählen

,
denn ihrer

sind wenige“.

f. 149™ Ein Anderer, als er durch den Markt der Byssus-

händler ging, sah viele Menschen, welche um einen Laden versammelt

waren
, in welchem in der Nacht eingebrochen worden war. Und

auch er näherte sich und schauete die eingebrochene Stelle an und

sagte: „Wisst t Ihr alle denn nicht, wer das gemacht hat?“ und

sie sagten
:
„Nein*. Er sagte zu ihnen

:
„Ich weiss es , aber ich

werde es euch nicht sagen
,

so lange Ihr mir nicht drei Pfund 3
)

Brod und zwei gesottene Kalbsköpfe bringen lasst
,

dass ich

sie esse, denn ich bin sehr hungrig. Und wenn ich satt sein werde,

werde ich es euch bekannt machen“. Jene Menschen sagten unter-

einander: „Es wäre nicht wunderbar, wenn er es wüsste, denn er

geht die ganze Nacht umher, und die Diebe verstecken sich nicht

vor ihm, denn sie wissen, dass er ohne Verstand ist, und nicht

auf sie passt“. Und als sie das Verlangte hatten bringen lassen

und er es verzehrt hatte und satt war, da stand er auf an der

eingebrochenen Stelle und sagte: „Wie könnt Ihr nicht wissen,

1) In dom Texte stoht eigentlich
J
N - QQ > ..Union“. Es scheint mir aber,

dass ein hungriger Mann unmöglich so wenig verlangt haben könnte. Es muss

also jfcv^OOJ ein grösseres Gewicht bedeuteu.
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wer es gethan hat? Ihr seid alle Kinder! Das kommt wahrlieh

von Dieben, und von Niemand andern". Und er verliess sie, und
ging fort.

Vom achtzehnten Kapitel. Erzählungen von Dieben und
Räubern.

f. 151 ru Einer erzählte, dass als er sieh auf der lteise mit

zwanzig Gefährten befand ,
zwei böse Räuber sie angefallen und

ihrer Kleider beraubt hätten. Und als man ihn fragte
:
„Wie konnten

aber zwei Männer euch überwinden?“ sagte er: „Was hätten wir

thun sollen ? Als einer von ihnen einen von uns festhielt, beraubte

ihn der andere, und wie hätte einer von uns sie beide besiegen

können ?*

Vom neunzehnten Kapitel. Wunderbare Erzählungen und
Gegebenheiten.

f. 152 vo Man findet in einem hebräischen Buch geschrieben,

dass in der Zeit als der Prophet Jesaia durcligesäget wurde, ein Mann
von grosser Gestalt *) die Nacht bei einem andern Manne zubrachte.

Und der Gast fing an seinem Wirthe zu erzählen indem er

sagte
:

„Glaube nicht, dass Gott die Mörder das Propheten vergessen

hat
,

sondern er wird sie in dieser Welt strafen“. Sie sprachen

mit einander und während ihrer Unterhaltung fing die Lampe an

zu knistern ,
und der Wirth streckte seine Hand aus

, um sie zu-

recht zu machen. Die Flamme aber ergriff seine Finger, denn

man brannte Naphtha in der Lampe zu jener Zeit. Darauf führte

er den Finger zum Munde
,
um darauf zu spucken

,
aber die

Flamme ergriff seinen Bart und sein Gesicht, und er ging hinaus

und warf sich in einen Wasserbehälter 2
) und verbrannte gänzlich,

obgleich er in dem Wasser war.

Ein vornehmer Mann sass beim Tische und ass. Der Geruch

seiner Speisen breitete sich in der Strasse aus und ein armer
Mann kam, um ein Bisschen Suppe sich auszubitten. Und die (Frau des

reichen Mannes) stand auf, um es ihm zu geben. Und er schalt

sie aus, und erlaubte ihr nicht es zu geben. Und als er gespeist

hatte, stand er vom Tische auf, um auf die Terrasse zu steigen

und fiel von der höchsten Stufe der Treppe hinunter und starb.

Und seine Frau erbte alles was er besass. Sie kehrte zu dem
Hause ihres Vaters zurück und fing an die alten Kleider ihres

Gatten zu verschenken. Und darunter war ein sehr altes Kopfkissen.

1) „Ein Fremder“; statt h-V wird UV zu lesen sein. N.

ä) j^o. Weder in Michaelis noch in den Collectancon von QuAtremcre

findet sich Jva» in dieser Bedeutung
, die aber aus dem Zusammenhang klar

genug sich zeigt. Michaelis aber unter hat jiQjQ2D stagnum quo
aqua pluvi&lis colligitur, aus Bar-Bahlul.
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Eines Tages sah sie einen Armen und gab es ihm. Und der Arme
ging fort und fing an die Wolle herauszuziehen um das Zeug zu

waschen
,
und fand darin tausend Gold Dinare. Er nahm sie und

liess sieh ein kostbares Kleid anfertigen, und hielt sich auf dem
Markt der Byssushändler auf und sagte zu einigen alten Weibern,

sie sollten ihm ein Weib verschaffen, das er heiratheu könnte.

Eine von ihnen ging und fand die, welche ihm das Kopfkissen

gegeben hatte, und kam zurück und sagte ihm: „Ich habe eine

sittsame, junge und gottesfürchtige Wittwe gefunden und sie hat

von ihrem ersten Manne eine grosse Summe Geld geerbt*. Und
das gefiel jenem Manne, so dass er ihr seinen Heirnthsantrag machte,

und sie als Frau nahm. Und als sie bei ihm war, erzilhlte sie

ihre Geschichte und die Geschichte des Bettlers, welcher um die

Suppe gebeten hatte, und den Tod ihres Mannes; und er erzilhlte die

Geschichte des Kopfkissens und sie erkannten einander und lobten

Gott, welcher dem Armen das Haus, das Vermögen und die Frau

des Mannes gegeben hatte
,

welcher ihm ein Bisschen Suppe ver-

weigert hatte.

f. 153 v« Es wird gesagt, dass ein gewisser König einen

seiner Krieger vergiften wollte. Und als er hörte, dass dieser sich

zu einem Aderlässe vorbereitete, liess er den Arzt zu sich rufen,

der gewöhnlich den Kriegern zur Ader liess. Und er gab ihm
Geschenke und befahl ihm das Aderlasseisen zu vergiften. Der

Arzt ging weg und that es; er liess dem Krieger zur Ader und
dieser starb. Der Arzt legte die Lanzette unter die andern Lan-

zetten und vergass sie. Nach einiger Zeit hatte der Arzt einen

Aderlass nöthig und er sagte seinem Schüler, er solle ihm zur

Ader lassen. Der Schüler ging hin und nahm ohne es zu wissen

eben jene Lanzette, und liess seinem Lehrer zur Ader und dieser

starb gerade so wie er den Krieger getödtet hatte.

f. 154 vo Ein Anderer erzählte: „Eines Tages hatte ich ein

Fferd verloren, und ging fort auf die Felder um es zu suchen,

und als ich hungrig und durstig wurde, ging ich nach einem Dorfe,

und sah in einem Hauso ein junges und schönes Weib. Ich bat

sie tim ein wenig Brod , und sie sagte mir
:

„Setze dich
,
dass ich

dir auch eine Suppe hole*. Und als ich sass, kam ihr Mann und

sagte zu ihr :
„Habe ich dich desswegen geheirathet

,
dass du den

Fremden den Tisch deckst?* Dann sagte er mir: „Stehe auf,

Mensch, und geh deiner Wege“. Und ich ging beschämt fort nach

einem andern Dorf, und als ich in ihm anlangto, begegnete ich

einem jungen Manne von schönem Ansehen und ich bat ihn um
Brod. Und er antwortete mir: „Wie du befiehlst; komm nach

Hause
,
um auch Suppe zu essen*. Und nachdem ich mit ihm

gegangen war
,

und wir an die Thüre seines Hauses angelaugt

waren
,
kam die Frau dieses Mannes heraus und er sagte zu ihr

:

„Ich ging auf der Strasse und habe diesen Mann mit mir gebracht,

dass er Brod esse*. Sie aber sagt«: „Habe ich mir einen Mann
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422 Moralc*, „ Ergötzende Erzählungen“ de* Bar-Hebrän».

genommen, dass er die Landstreicher zu mir führe?“ Und sie

wurde zornig und schloss uns die Thüre vor der Nase zu. Darauf

lilchelte ich und war über den Mann des ersten Dorfes und über

die Frau des zweiten erstaunt. Der junge Mann fragte mich über

die Ursache meines Lächelns, da erzählte ich ihm, was mir in dem
vorigen Dorfe geschehen war. Und als ich ihm das Haus und
die Frau gekennzeichnet hatte

,
sagte er

:
„Das ist sehr zu be-

wundern
,

denn jene Frau ist meine Schwester, und meine Frau
ist die Schwester meines Schwagers“.

Vom zwanzigsten Kapitel. Physiognomistische Zeichen,
welche von den Weisen angegeben werden.

f. 155r°- Das weiche Haar bedeutet Furcht und das grobe

Muth. Das Kameel, der Hase und das Schaf haben ein weiches

Haar. Der Löwe und das Wildschwein haben ein grobes Haar.

Und auch bei den Vögeln findet man dieses Zeichen. Viel Haare
auf dem Bauch bedeutet Stärke des fleischlichen Triebes; und das

bemerkt man bei den Vögeln.

f. 155 vo. Der, dessen obere Lippe grösser ist als die untere,

und dessen Hautfarbe roth ist, und dessen Gang schnell ist, der

ist leicht zu einen Wortwechsel geneigt.

f. IST 1-». Ein Weib, dessen Nasenspitze sehr klein ist, und
dessen Augen gross und schwarz sind

,
und ein Bisschen Roth in

seinem linken Auge hat, das ist ein sittsames Weib und fern von

der Unzucht, und ist eine gute Hausfrau ').

»2>ofcojj }V Jv-» JoO^J It'^OD f. 80vo

Wjhooj J-ioLj

J^X) l-o; a y> jlz> . )Oj_o . p»ax „5101/

JfcoVoy „N. VjVLfcoo ^.joöoo . JfcoVoa xA_x

lLao/ . Q,J «-D

Jj.~o ^joot .jbJxöoL

vx2ul/ )Loo>^ N-vs aJNALj

I» 1
*' )-^j»

1) Wörtlich : „und es bleibt im Winkel verstockt“.
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. }*JcL ).aODQVy>3
;

jbwjVLoX) liio . JaO*£> ^liao

'\2u p Jjü‘,3 JJÖba *0 Jj»aj f. 82 ro

Jjo ')0O)J N\*_J,0
J

J

£iüOO
)
V> - -> -< W>l2 00)0 . Jjo.oqo

nOO)\. jif^) ^)»**/ JJncpo jooj

. jjöboo JL^O)^. ^2>Jy J» oö)

.Jp‘*~/ jn.aJS. jdsÄ JxuD^i V»/ 3PlAo^o^c»V f- 82 v°

l^iL J^jiooo Jot . )o^jl JJoco\ Jla/ Jxp.a.~.\ JJ liocoo

)Jo Ja~aa . J^iL J^qqdj ^O)\o jLcü»^ otlaio ^.Su

.
J
) b*~l J2uaa jJa/ oiLöuo ^äi

J

n^a.

ooio .J-ioox> Jsa~i jü/ j*x>Ll ,gp-j>
vooop2> f. 84vo

^joi; . |Lr̂ o )o^ JjöA. .jp^y J»a/ ^ ap^ JJ? »o»j)|j ~i2>

. 'CA-ij? ;ak.j ^joio ^aajj ^opJ- n^j/ c*^?

. J-co;a Jaaxa~? Jboilo» JiSb .^.VLj ^JJao ^o

oop JJj qj6) JaaV\. Jjoij opoaxij •*»/
s)oo

t p ooi f-
87vo

. o£e Jojl JJj )o*» OOP 6/ . ob- Ja*.; J» OÖ) )ooboo Jpjj

-aa ooto .)Oj» JJJo*. 0)Lfca/ otb^J*. iopo^pk. f- 89t°

ba/ ocoij Jocbao o>\-D Jjoij k+x>l ^rO) . opjoa bl '\*1 JJj

Jjj; .-aa 00)0 . >Ajo<t\ J^joa ba/ jJo JoSjd ^x>

•JV ^ JJ? )Oy»J J*^/ JJ . bl -ooaj . bl '$sr? )°*» oö)?

Ja\x>; wOtöj^ >$o£o bl JJ? J» oö)^W boooj CL^O

. bl JJ? ^O) -ögs . w\ OOO) JJ

i) Ms ooo *> Ms. b'*~l Ja-ao J^L Jla/. s> d. i

JaY» ^'02

.
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Joop «-s^d ^3/ l-aoocni [i»/] ij^iaco/ f. 89»»

.’) Jv^J^x Jixuoo Jb.3oj JooiL ,3/ jLiojo . J^ojl
n\x jQ-jldd

,JjV~Ja ^xfcoy ja. im .)a^x-y Joop ,3/ Jv^^o

JLolü\ ^.o.tooy Joo) vx>/
3)lx>.rp. oo» »ja oo»o f. 90 «>

.Jpaorofco ^aiboj J*^> ^Q-icoy Jaaa/ Jfcooa-ja ^isifcpj

Jp^AOOD ^J^^» y-^J? k-)— «-3 «ao/ f- 90»»

Jsa^oNjl/ fccjbaa> JxutlAo . ^.1/ fc^Jxao. ^x» *) LI ^ or»\

• soopx v^oo oö) Ja-*—/ . Jjaqod? ,£>op;a>.x>y

5
)J-jo3 ^IVL

Jr/ fco/ )QaÄi JJ .oy vx>/ iopo^na

JJj "\ßao . Jv^bJ? )o*x>y JJ-aaxüy ioxcoo
.
^LfcoJja -^x>L/

.^
•^ ,2^01x11 yJc» y\o) H/ Jaixb

. wa3 ^.j oo» . Jüsaa- ^o jNm. Jju;3 ^oa>; ^J^jl/ .jyopb

oö» ^x» *oo . ja~xlfcoo ^
55
bkcox> an oö» *o ^xj ) i; -^y

.boolbao iaxjy

. J-öpo» Jxxsallj JfcjaVLox) JÜö .Jk\Ly ^Jl3o

>*aij)x> . J-opo» ,x> juJJ Joo» Ljx> Jfcjao *31 pojNxi f. 90»»

Oiip ^ Joü-J OOO) ^*X>Jo . 0»X»k\. OOO» ^)Jo -010XU.V ooo»

oö» Jj-paypo JJy . Joo» J_l3x> *do . -oja^ßuojy .yauauA \^o

)o*x> . JJa>/ J^co-L ^.pb JJj . ^jo» x
.-po/ J^j-lfcoo JJo oi^aßjb

• JiöJJ
n)ooo» ^.Jpäoo J^oio .otb~~ ^ JJo W JJy

1) In f. 88*" findet sich Jxoj I n°>.‘,.. die Schnelligkeit der Bewegungen.

2) Ms J-pa^'^x J ja — t-tno JJoX Jk_3_a_) Joo»L ^3/. 3) d i

yjaouoo. 4) dele N. 5) Ms V̂ Ö3. 6) Ms. OO»

.
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Jx-ojlo . Jcojfcoo jNAcA Jx-cutj vo/ v$opx> ju/

. OO) Ji^oJfcOD JJ JfcÖJO ^OJ

J»oy Ja-y J^o ^ Jac» JxAxy ofA^iy [•»/]

.OUO)^ ofs. JS^D .PoL .OM» Aj/ jAfcjy i^COJ?

Jjjqx>o J_lo JkA-sy voV/ ,» )'»-’ ;»/ U'*~

l

f- 90 bis ro

omq^ ‘»3*. •,o>«Y>y O) jooo^y JfcA-y J-iojiP .-oio-obJA.

)o\ J^jusay ^.y qjoi . ^3ooy JfcA-y ^pifco . _c»a\öjo

. )o;x»fcooo . oA-J. 'Aa. 'Aol.fcooy c» Lijy jAA.y ,p>’As . -fcAo

>\a\g>hoo Jx^oo . Joi JA-ojüd JJy *d )Lv*A Jv4»y JfcA*y ,pAP

[Ul-» >^A»o

. J;p^öA AAy jUa/ j-joy ^po\y sAjN*7 Jjv-/ f- 91 ro

.J*x> c»p fcA.y Jio*Ay ~o3 ^y 001

. p*Pi. Js*p~y JAjVLq» JÜd . JaoVjy ^oJISlo

— l_fcJL._i.py ^o)Aa.Vojo Jl/ö ooy v»/ Lv—/ * 93ro

. .^xAcoy j-ibyo) "Axy J_p_py *2>/
.
^(J JJ >$oil.oVAoaAo

.
^od JJo ^.aaA.y ^y 'Aa. püsxA J;^2ip

.jopocA^ikj yoAp opoauAy .Jaaa. jl.A »yjy ;»/ Jjv~/

JkAa£A o^fcotA Jpjy *) oö) oA Jjlj^JJo .o>aa\A ^öio

.)Ai^, -o) oA-yy oö) JaojLQ^. ^ifcoy yopo . JiASy

. |x^cd;d l^jä^y JN-jVLqx) JJ» .U»~y ^jlsua

U a J ? Joe» oA» Ijoi JL/ ,ao v-s^ «- f-
96vo

9

-om~ po 4)^OM>*^)a^ ;{

)*jujlo . JLcL~ o^cl^ ^ooj *)

1) M». mOJ . 2) Ms. 3) Ms. »Q]>. 4) Ms.
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• JooccA Jv-xx^fcu/ v/ .[;»/] .')Ja-oi ^0 jLÖp>/ Jü/

*){_iaxajjy ,ji{ao Jyo»_=> o .^o»äx -0010 J_HJy jA>oa\

JLclu. )oxi ^.ioxi\ ja.oav £/ ^
. ^>Oi~xun~o JisaVaxH {g\ioy {kaVLosa {Li> -J^)? ^112lo

. yoö) w^ia {aD j»A? ^{k*./ {-2Q-xa~ ^o {ja/ f- 98r°

.\oU/ jliJvs au/ \^x Ji2>/ ,vy>.oi/ juJJ Dy -ö^y Jx>Ay ~j2> oot

Aa]o .{jjmaoy ^oj au/ oA o;jp {rAx> ^o {ja/ f- "vo

. Jfcoi {fcooioxa oA ^ao^o sOj/
3
)''\ojlo {aauy wOtoJjmaay

oA ^oi {jjcoaoy {j/ >\*Iy .„oiov-y ^uoiX ;_x>/ .jQ-S j a
. vOoA Joo) lÄy v^uöi ^oiofcJV JvA^Jjoiy ~öp> •«**/

4)^2^jL6o Dy Aj£jo D/ . o^ 0001 r>».ytooy 6/ .|ooi ^pj 6/

JldiXt-O) ;.cn~o . vpoo b-,~ Do {-~>»
y

{j{mxa A Qia^oLjy Aa.

. {ju/ ~oiä ^.yU/

.J-3qdo ^ij/ {jSAaoy {AaVloab Dia ,)vä«.y ^oliSio

^pjoiy »iS oc»o .|^o>yo) ^u/ ^Jy "^{A*./ {ja/ f- 1 °-lro

. O-J^jA. o/ oon\r>xi\ y'p.A. Dy

J-jo2> ^a\jy OÖ) OJAÄJ ~o~ ^o {ja/ f-
104vo

.AiA {joty ^Loojy o>\ a>JLJo • pi»«^- ^x> )o*ao
&
)D)oa.y

{=^ D/ .{joi {joaa .{j

/

Qp°aaa opsa ^ )cA {j{y .-u°> oao

-ß^-Kj v-A- -soLy {ja/ . ]LojP)\aa ^oy )Lo{ao» yox£a o^ay {j/

. {i2icL NA.

i) m»
{ g> „oi {Löio/ 2 ) m« D^Vo a. \y . st M»

^Aao |i "^ao n ). <) Ms. .aa^ba. s) m> D{o*. .{ao2>*SAly.
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.Jfc\ofcoy JiyJa Jiipo *j-/ Jafco o^Saaco JVotaiy ;»/

U-Ai'o .*)^ ^op Jj^o ^.20.. jäfcsaay Jio.Vy ;x>/

. jfcsos* '^\y

. ^op^qdio }o^y j-ppy Jfcs-oVLa» JJio .JoooL ^oUSlo

. yo,«.\,3 fco/ J*a-jy . o»\ vaojL/ Jj;~/ f. 106™

Jfc^py ^.o»;» )ay. JJ/ . Jj/ M;aA2 o\y ;»/ oo»o . Jjoi jfc^op

. Jafcöia Jj/ Jvö .\JysQj Jj/ Jaj p . Jj/ Jja. auaoja

• JV Ji^» .'*\x>/ opo\y [Jj/] J=>j Po

jOjpo )a\ ~^coy JW w.oä 0001 *3 Jj*«/ f. 106t»

i=5|j Jj-Jy . v$fco/ ^yalycox) JJ Jia^Jy ;»/ oo» .Jfcuoyj

. JPQT>*I JOj5>J 0&. JOJ) JJ JoO*£> oöp) .to\ fco ^20 JjÄjy

OO» . J_;AO l^CDl-? JoO» -*2o/ Jj;~/ f. 108 r°

y» JJy öo» *p./ . );aoo op ^ i^xiio jl-oo-jj fc\~°> *po JJy

• JN^^m Lj"»\

Jjjp\y 0)\. AoJL/ .Joo» ;2Q\ jVo-VQ bOD p Jjv-/ f. 109vo

.Ja\ioy ,$opo^ fcoa avSJj Jj/ Jsj? o2 oo»o . fco/ yaai Joiot

.^j/ ^cul JJ/ ^*.^)fcoo JJo ^oppxy ^opo*^.

y-pl/ sOO*Ay J» ooio ^äj/ jLoooJy JÜ'oL .J\ji.Ly ^JJ2lo ^o

. wQ»o.m» Joo» Jo^y au/ jopp *_a Jj;«/ f. lll r°

vJy *)^s^p .Jjo»Toao fcojo Jj/ JfcM. Jo»y .*4~y oiA yo/

oovA ^oiaopy ^p^ofcoo 3
)fc^JjQ.fc2> ^il ,_u. . Joo»! oo\ fco/

1) Ms. O»^. 2jM>.^.O. 3.) Ms. fc^Jo^Q).
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J^o JJ Jj/ 'SloI 0^.0 joozutl -X v)o . w.o>o;oJvr>

ioxcoLo . JfcCsijJao ^ooLo . io»yjL JJ *r>y fcoojü . sgra .*k\. Jj

/

.Jjoiior^ JL;-/ jLoiQXco

ooto .JLq^dJ; opoä-L ooi Jj»y ^jfcot/ Jja/ f- 112 v»>

. püöjacors Jjotiao Laocu.io J~x>y )iyi\q~ Loia£oy

. ')Jfciüjo JJ JLÖ— ^ ^y JOLii^Jjb!. .J;ca\y ^JJLaa

.JLjo Ja oij . -^±.1/
'p . J-iJo Uxlo Jz>Jy f- H5vo

JiJy w»/ . vfca~3 «$j/ Vj^3j . JaJ*\. J-V V^o/ ^*-6* . i^uijo

io*o fcoolL/ J-i/ p° . JJbJfe^ JruiJo JLjo ^ Jj_xy

jAy . JJLxL ok ;»/ . v^2> fco/ . JJxfc\ ;»Jo o*m~o Jz>Jy 'fcsx

. o£v vojo . -jfcoojLA JLjo . «jfc-o®L J=üiJo . ~lo JooiL )o\.

Jaoiy J_z>Jy ^o JIaL ojfcs ;»/ . JjJo Jjoi J^\q^\ L2A* J^/ ^oy

. Jn\x ^;xi .^2oys

tvAy . o£s. Ä>Jo JJL^ajib\ Jooi .»aöv) Jo-jas f. 118™

^^ox» ^o^yJ^> Jjlj/ woü Je» .y» .»:/ )ox Jj2a~ ^
.n^y )o tv)\oo .

^oo)\ JbAo^il ^ yu£aoo
.^ yaoVfcooo

. fco/ '^oiypoo fco/ joä . yoo>i> yo '^Ajd *oo . \

Jfc>.2>\ ^o2>o)Ly fco/ J^j JJo . fco/
2
)
vfc*ooo . fco/ ja\cö Job/ N\xo

.JSw y2nx>o . «A ycoi Jia^ y *o y JjJo .fcsoiL/ ooy

wyoAz> Jj/

^

jjo .
y\5no Jj/ yfcoo >£oifc. Jv^2) Jxs) *do

*xj/ .fcLL/ JJ .iLyj o^-o ->$o^ Jj/ JNoöo Jr̂ . Jj/ --nanio

Jyoaio fcy c&. . Jj'Aqcd JjO)i otlofc^fcw boiy/ JJ J^cuiL o^.

1) Ms Jfc^ioo fcvAx» JJ 2) Ms 'fcbaoo
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j^QQD J^L-y Jxia/ .
jicu ^fcoo; pojäa ^o jv.p )o*»

• fcs-oot ^5j3 »O N-.00) ^2)6» ^OD JJ .

. ^o^zo-^oo o;jlj ^jcxj JöoL .
,oov,~; ^J12lo

Loo) Jzo,..c? Jfc\ofco o£. Jooi fck-/ Lv^>W jj'***/ f-
121vo

. C*\ J^Lj *) ^äo/ Joo» «_I>o/ l-CDQCDJ J^^6»L<A ^jjo

c*2>o^_2> N-cooo LjJo^lJo kaoopjo -oia2iJz> Lv- -fcoo^a *ao

jva^öo^ ;zo/ .6)Co/ 6)^. *ao .o>.»\ JSSzoL; JJo

-O) ^ÖCMO . «J^ODQQO fco/ 'fc^JOfcotJo fcOO> J31

oaäj *00 «^120 Lj^oL/ ^pot "^JD • j

2
) ö^oodLo . Jfcfcu/

ö)fcoo~;z> zoobJijtJo . ov-ojlJo . Pcooco^ aaaio . Jvz^ ÖO)

.oipi> i^-o .Jfc^;

wJoS.^ fc^lj—
y
)v>.ä~ ^o *A. L;»/ jo/ Jlfcu/ p*»/ f- 123™

jo,» öm» fcoaSjo . >X\2>; chodv^ -fc^A Jfczooo/ o£jo; ooi ^-/

jo/ jzu^jüj; pbo ;*•*». vj? .öp. ;zo/ öoto fcbojo

.JjÖ) ;qo,\«,x>^o Jbo ÖM» ^zu^o >-.a\.v.g; JLolA Pjloo

öm» -fc\|Jo öoij oifcoxL, -fcjfckS>l/ [JL/] p^o 061 |^a. ;zv>. *oo

.-ojlöy ]iq^L . ptoo j»j/ )vo^. o*—/ *-Do . jLo-zao Jo»

)m.|; jtoacaxX ^io/ ~.o)<£v}jl *oo jl\°> ooi; w.;o)o w.O)0*^o

tu3 pD^DO -ofc^iai. . }Z2..L^ Ol^jO; V»/ .
^O) fcOO^jO )q\

. )fck\;ofcjL/ a£x>; Jxul; po» ^o jjöj; jla>2oä\o „01 Jk^

i) Ms. v x> a/. 2) Ms 6»-~..CcLo . 3) JO = 100

-b- 9

o = c

uh

Hier verriith »ich der Hebräer, der für 15 nicht die Buchstabon des heilige»
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1a>.2i.jl pu/ \o.y j-JoL .-«oqxVLj ^ILSuo ^20

• Jaoov»o

Mg. ^cd JJy . c»Lfco/ o>\ Lpo/ )\v°a>. ^20 Jjv-/ f- 124™

^ppo
. ^\. 0001 .«jJ.aJ.va20 ,ppy «p~/ ^uoy

wOi s^oiLojlo^ ^oj . öb- -a®> 0010 .«ji20 pXu-pb «jLo)oiM2D

^fcocb. Jj/ ^üvy K^"1 ') opocinS. JJy Jyo»

)OCDO .jfc00|020 JvP^ OlLck. OVjO }v-°>«- Jjv~/

. J°°t •y-^OOP? -6) JfcvOQ2i*.y opm
^L)Ö) Opo/ N^ljo 0)MJ*. oiV w k9> »OO . OlM.p JL=) Ö»»TV3Q

p . fcfcMb JIo l-puoo Jja.Jy oo) )\ .°>>\

JJy )o*2D o»\ pojy Hs^ajby «*i2> 0010 . oibuoo^jc jaa\\ oqyup

Joot yroS'p JJ Joo) *~i>boo p

. Jjfcoäoo. lioo/ J^oMo pjujy JöoL .yca\fc\l.y «oJlSta

.-OfOoVoi ojS. opo/ Joo» J^cMoy ).o\a ^0 Jjp./ f. 12?™

.^Lc^ vu o,3> i 6^ py .
jops jl./ ^ px W »03 v/

-boo/ .pbjy -6) ji./ o*X Joot IM/ Vs^-jQo/ .««aLLy )x>V
00c» pO°ii . JfcMo jyot .JoVoi ooo) pA 2oä po . pisj/

pxx
)1/ J120 ^.y fco/ .oir/ J-oaaut Jjo> p yu&o a>oLo

Jcoy^cb« Jj/ X^Jjüo py . ^6) Jyot -fc^y jLjy «$ob« V20/ 0010 . fco/

. -Pj ioL 00/ JJ . Juoy

Oottesnamons " und H, 10 und 5, zu setzen wagt, sondern lg (9 -f
- 6)

wählt. Bei Origen es habe ich die fruliste, bis jetzt bekannte Spur dieser

Gewohnheit gefunden (Z. f, d. a. t. W. 1884 , 249/50); weitere Nachweise
wären erwünscht. N.J

i) Ms. opo2cb. JJy JJy.

Digitized by Google



Morales, „Ergötzende Erzählungen'* des Bar-Hehraus. 431

V-K-? Jjp-/ k_Jy \\:pjt _o ^ouJß Jjp-/ f. 128ro

^JAo .oiLoA *-Do ^oa-p-jy '\j/ . jLo-^o\nn> Joot ^00/

opAJJ Jk-jo )>.« >o »ppy JjoajA^jJo . Jpo )aoo . opn\*~^
I

J^qlu. o>\ -po/ J*cu~ ^o »~ psjjo »do . )v>-\ )o\ \^oo|jy

JjO) . JN-pps wX bw./ Jijy po/ 0010 J^o ^0 \A^y J^jpd A b^Jy

yo,X) yoßoo J_xpo jbe^. Jl»o .oiNpA. ^2>oi b-Jpuot»o .

*oy bÄ~o Jbsl/ J~*x>y buoaj ^ )i)y otA. vppJo . ol—V

r-^3
).x.x>y U C&.O . oA ^popo JJöD - .non\ niy ^Oj

pp/ öoi J-i/ vpojl »Do . ^poo oA 0001 ^popo JJ . o*do 0001

.^do ibsPoy J^oAp bsAy Ji;*p>

joot "^jjo JxsJA Jooi Dsmiy otpA Jj~ ^oloo Jjv—

/

f- 128*«

\ö/ ^-^.6)0 . Jpjl ^om2d Joot ja®uy . Jod '\x oA jooi )oJcoo

joaiy Ji/ joJdd JUcoy J~»iy otpo pp/ . ^poAx oAl*-o .Joot

U*.oDy otLcuuL 00 ~p\Li Jx>..\\ Jj/ *-/ sp^*D . JLqd ^0

’jjuopopo Jpo 6Jy oA pojo . -0)Qd/ w.o>~do .Jj/ ''ASJo 001

.wOtoyaAD JxlA 'AodJI. jJy bo/ *AA» Jjloi ^p

o*d 3u\qx> p )opo JdAd -dIsd/ )v3co ^p Jjp./ f. 130™

i**. JdVq op> Jpo *00 .J^cAö ju/ JaAaaA oovpo Jlo^oAok

Joou JJy
4
) Jjqd/ . »po »Duuy tld>- JJy 001 )-»ado\ oA po/

oö»d J; °> do »—oU Jiaojo .JjVLqsbo J_ä„^ ^^d\x> ,-iA£ci»y

.obojy Jx>

JJo .Jjp-aay Jjoo- JLJo Joot oipaL/ vooux» Jjp*/ f. 131™

1) Ms. JjpOPQ». 2) Ms. ^JQO/.
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V2p/ . ^pot \vß-20 j cdJJ ^oioijtäajüo o;po/ )»-y> . Jooi

\ö/ 00)J OÖ) .JaO>-\ -O)O2O»J0 oXod/ q\JJ . J-ßo/ v£OÖ-

. JbAOl OÖ- Jll/ JP jOO . Joo»

. jLaüoo/ -*po yJu/ Jxiöojy p'oL . ;m\AiJy ^JJ2lo

jAoy jijt oö- iooA»y .Jjc*a ;di Lcö-'ö.)/ Jj;~/ f-
133vo

oö- yo/ -J^3 JV -JJ oö- pp/ .Jjoj op2o Jaa ooto .loo»

N/ -pO-/ ^20 .Jj/ \voi. JJ . J|OJ ^p wp )i/ -Pao/ OÖ)

.ja» Jj/ jacolt JJ -solo . jLy*./ Ja-* p Jj/ v-O-i 6-j/ J-Aj

• J(o) ^p i-b-

. 1 ^p -^ooo Joo» jO-ä ps Jßaö» ^o Jj;-./
f- 135«»

^2» Lcö-^jy .Jooi M^O)fcs^=oj oöö- ppjo .Jioyoo ')a-jL1./

V»JL JJ w\ pp? .Öopjo .

-

0)020^0 JQl JOdO JfcöODÖAA JjlW

pvn OÖ) ''Ö.jJo . wLcÖ. -0)-A0 . -J2P jlQ2Öl Oou)o . >0*20 0*0.

w.cu.0 )mnv>\ »^20 \a ^do . 0) 2.0^ o^fc^Jo ooocuo . Jjoc»

USlo \a J
2^coqa2) -X J20V . oö) Jcpac oö- yojo . jfcocu.»

.Jvj-j OÖ- 20ou w02>/ 'ö-|Jjy pp . j2oy jQ2)jo -2oi/ ,oo .-Apoy

Jaars20 \a 'öao J-joo JLJo oö) )aoo . oi;~A yo/ 'ö.jjo acojo

joo) mwJu JJ 2sj)o ^..920 JIüöqdoo fc-poijy fc»A 2o*y oö- ypjo

-j;-b- Jopo py ^p jQSjo . oja« 'öa oö- -20»)o p-’*=> JJ/ • «p

. OgfcwA y2o/ .flSlO jvj-y l-OO-p 20 0)0- OOV- . )oot Aäj *DO

P- *jlö JJ p p-y y2pjo jood20 \ao )j—a> oo) -2>/ JLJo

\vjLOfco JJy ojjl^o ^p )m n y> 00)0
.p* \a JJ/ Jfcbibao

1) Ms ajLL/.
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DO .y*Da2) .wOt^OO JfcsDOJ 'Aa. 1000X1) JÖO®UO

JJ juJJj O)jjo2)o jvuj oA jdq_2ljj J_»j ja.qi/

)oo tb oö) a« ML/ \sAß ifcoo .oo» opsj Jko N\ßoo

«-D J_£_Ai. yAÖt? .-*_2oJo OMOL -oio . Ja\ß 'Ajjo )QjOO

fco/ ~0f~02>/ .oAo *OOJ '9^£p° Jfc^COOD

oociÄ-o . VßOA *ao . Jski^ ^p Joj^Jo . woAq^jdo

. -oiaAa. )ooi Is-Jj Jsooaj )oo\ß oA

.Ja.x>doo ^JuJj Ju^x» JJoL ,m\K .'no ^oliSuo

~o2> ooto . )
oo aa x aa ^poj ^ aa\? 'Ajfcsjc/ Ji;-/ f- 137«»

v$;aajL JJ v)° • jAo;)A Q)i.y>.o jfc^ajL oAaaoa JIxjj J;=\^;

. axxb -DOS oA

Jiaa \s£aaj oifcooA -fcAJi. Jjü Jj— Jj;-/ f- 13^™

. J-a^ ].x3\a ziaoo -opaa. *po*j? Jfcaa/ oA ^ppy oA ^Aji

^.0)0 . Jl^aua ^Aoi ^p )o*aa -pN.1 <
2)ö»A .ßAA*. JJ jlfcujo

.
s
) oooi j'Ä^ j

opoyii -joxodo jj-jo }d\jö? \s£oo ö»-A Lvao/

. QYl\^ JjlAo 0»3\ jLo^JiOO v^OM^lA. nS^*^

. (^oAaao Jv-VD ^JoJj JJoL -
;oo\NVU ^UAo

^0)oLa-l. Jooi'Aj/ jJo .j;aa~''Aa. jooiaaoa» p jj;-/ f- 142»

Jooto oifcwA 'Aj/ *ao . oöga Iaoo -oiaAaai JJj J_aa—

4
) w.oiQ«a.ioL JJo j;\ooi Joj;aa oA )cu£di . ouaoVfcA yp/ • A»’

.vix) V; JJ a>oL JJJo Lyo/ JjJ?

1) Ms |- - 8) Im Ms. fohlt oA> Ms. JoO), 4) Ms

w.O)OO.ioL

.
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434 Morales, ,, Ergötzende Erzählungen“ des Bar-Hebräus.

^olo yoX*.iop ^)/ ^.LVL A-y pjy ;»/ \i*~l f- 142'°

|b>.X)
?
Q2) .Lxi j^of J*»p JV '&P JJ JJ/ . ');a oljo N—

»

.JU~P ö/

<hjq.jl )oo) öifcpy ö)V^> N—» jO jü/ Jfccaco Ji;*./ f. 143vo

• ijAy >$A^op jvoi? uü. »do . ..«n oA )ooi )o\aoo . »pA

Jfcoßo o£v. lyb/ .Jj/ JPo op k~aa pAy ;»/ (Job. XI. 14, 15)

joot Jxoy J-äAdo 0)\»ajtLo QMtoz\ jotj .fco/ JP JJ ,na\o

. Jj<LyO |1jl ^yJLlJj poL ,on\K,-*.äy ^U®U3

d>om . ypjo pp. )opa Jjo^co/ ''Aj/ Jja/ f. 147vo

.Jjo) yyiü/ oA 3)qdou yDO omoA |»A Jj/ JCAboy 1)0) y~ -A

)b\.TiCP *) JJdj >^j6) oA -•*»/ , I&Ndcp \v-d» ofcpy paJo atai

w.yi\ ^fcooA JfcAaoo J1d> 1L2>/ ooi ^cop po/
•

y

"Q ^ vüta~L

.yaAa jdcdJi JJ/

fcpy pa-y p w>-A.aoy . JjcLy ^o juJJ -».aajL/ Jr»~/ f-
147vo

. J_ubJy Jj/ Jj» JJ »$>oiLoP^d n^oo Jjä»Ay -j3 oo»o
.
pwz>

.^py \>pa pb/ ,$fco/
^Pj VJ öp>y JjöopA r/

Jaisoy ll^ooo J)~ -J)P? po*D Joot yD Jjv~/ f-
149r"

ooi *3/ *d«jOo . |A\.p> Loo» ;

')JjA3y jLouA )»*. 'Aa. ^juiDy

6)»ra \ ^tvj/ y\». JJ ^a\o .gfcojy «-»jo ,)^>\o2a p-o

V»/ JJo Jj/ W ooi s^op v»Jo .JJy ovjo/ ^joio .jyoA.

1) M». pjO JJo. 8) Ms 'A»LL/. 3) Ms OOOt-, li M»

J
W-»rrTM 5} Ms

J
A3y .
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\öjj JaAjt JjuV ^Vlo Jxi-A JXjoÖj fcXL wX ^fcvlLy J»A sfta\ J)/

. Jj/ 'ä.jqx) Jj/ njocd po . Jj/ ^aa “S^3D? 'Xßjo •W
«yia JXX oXay Xv^o .wr v/ Jv-JO? JJy jyf-X. Jaj/ ^Xoi oyojo

JJo )jooi o>\ NAi ^Ayly -ö>a om^o ^3-fcoo JJ ooL Jal^

JfcoXoaa )ooo .\\aedo XoJo oX ’)oAV *ao . sooo ^afcoo

Jrooaa ynXoo JyoX ö)»a\ voXj/ JJ fcoojay ajJo -6»

J-»A*/ -*jJ? JJo -J’Ata. Jal^y öj-W jLyOA Jjoi ,$fco/ ^.ooi

>\)Jo -anno

. J^ibXjo Jai^y J-joL . vcraJXcöLy ,$>Jiao

)oa Moja Jyi »oy Joe» JjX» JW f-
151ro

oo . v$o»_jJi> sQj/ cuXjlo . Jao Joa^^iL a
) ^oovXa. aXai

^jcy Ad/ ooto .^a^^iL >$vaX\ a^»L/ JiA.Jy o»X vx>Jfc/

Jja/ oö) . ,-AX3 Joo) y~/ vOO)_l_X3 *)yj. y_3y ^OO)

.^.ifcX Japy ^a» Joot )^o Jta^Jo .Joo A.n

.JaoiL Jucbo JJaäooy JJol .ycmXjtly v^Jiaa ^o

Jjaiay J,*av* Jäbo y-a oAay —aX*./ Jjv—

/

f- 152*»

)va^ r< fco
s
jJa-i/ ju/ Jva^ . J-oj Ja*/ axuL/ 4)oöoy

JoO^y ; a ooL JJy adJo J-at*a*.JJ \

^

oö) Jfcoo -ao . Jja/

ov»/ . vOoX ^;2i JxjXa Jjoo JJ/ • Jojy -otcXäßo J»oa>

JoJ-=1ja/ 0)r/ \O0/ JyOO JOO) ..a^a^O J^A JX-AJtfcO y-3

oooi ^.»JDQX5 J fr
a iy X^x) .otfcvDÖp Jio_> iy~Jo oiloxofcocX

1) Ms. fc^fco/. 2) Ms . 3) Im Ms. fehlt ^ . 4) Ms.

ooy oc» o>ay. 5) l J~V n.
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43G Aforales, „Ergötzende Erzählungen“ ries Bar- Hehriirut.

.

.oi&AÜ, Jo« JDOVJ? 0*X502> ow? J*~X) .}ja) OOP
1<5jV*=>

C^m Qn poi/ 'Mo --0)02)Ino 0>X0p j*OJ i*-/ )*—no

.|^ö o^n oC^n »ja^o .Uäöj

J—>» —2) . Jooi '^ajo . jioN2> '*SA ob^. J_ul> Jjv—

/

. JljLon '^Xo vssALo . )moa» JJLjö . Jacuo ;n\ ^oicXjlcoi

)XU.j ötjanjt Wo csXx joaj ') ooto . oX sXLLj otLbo/ bAxöo

o*.a—i 'X-S jo KF S) wOnO-JJ )ioH^2) )000 'W *_00

ts.r>\ -Na2>0)0 . Joot Jxoj |aa\n otLbu/ LLv-o .bpoo JbXncoj

>poX Joot X.Jo • JjQibA U-önW v^2>Lj -N-v*-°

«** | i O C£1 X> 'L|Ä* • JfcOOQ_ im^O • )o «bA f-M 1^*000

v^juj Jjöa/ J;» \\ jqS>odo liacxao öot 'X)Jo . oX otboo^o

s^j/ noaio . Jpotj? J*j-j? J-2i2X ötc^i —pjtjo I.cptA joot

Jbsncn'i. vx>Jo . j)pj ioojta ob~o . l;-2i«. IjloA oX pao

wXX 6X.>.a*.)o ^.opo J*— bX)Jo io.ax,-i; . JJ.L/ oX >j

)-. !U3ji/ jotj o*X iyojo ibj° . l»mn\ o»l\ Loot oiPo^i

iL^.i ö»-bw)o . ]ov.\\ bX-?o . JbXh-^o )op JIp2ul JbXoi/

J_a;_*c öX i,jl oöp Jyn^ w.n^)o . J_ai JooXo Jao,jo ö»\.\n

4

)

vob )>aoow |n -

**.o öovjl -fcpLo .ou~, Loot *ao . öpcxuo
• •• • J

5
) cAjobsJtJo i-jOan? Ja;*. oot wüio . öXap? Jbo_i>o . II »a.n

otLfcoJo oiXaoo ottpn oöt JjacaxX po^Ij .JoXJJ qpjlo .Ji,IX.

. JJjlqa
NXXo oX ootj

1) Ms JoOtO. 2) Ms jQQQJJ )OJ0 J*obÄ )000 . (Doch

ist vielleicht diese Lesart ganz richtig; wenn das zweite )Q£> wie ich dachte,

überflüssig wäre, sollte man lesen; JQQQJ1 J^ok2> )QjO ^)o).

3) Ms. N^Uaj. 4) Ms. Anl}. 51 Ms. OAJObsJLO .
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*A Npcu )»Q32ii .ju/ )a\»? -pojfcoo Jj;-/ f. 153»»

|-a\-x> ^o»_v-o . M>o 'XoAjj px.^ooy voojl *ao oM? JA3
O)*jo3o jfcoöio» oA 00)^0 . oA Nxoifcoj joot A*>? 1—CdJJ

oöM Mio 'xiLo Jooi ..^>v ^jjo . -opapp j'n.tXD?

jjp./ Jj2\^Axjo oöM Mo/ opacb . ts_-POo U\,3

. M»o >xil. 'A M°/ Jooi pukco/ JfcoocL ifeoo .

oö) oA 2
) paoajo ) t.xi\L \gjo .oA woifcoy ou-AA ;_»Jo

oiNpcJi j » d/ ooi 3/ lAoo opaM n^^Lo JAjPS JJ? JiSiA^

. [Aa oöA

Aoaio .Ipo/ JjaooDD jAoo. j-oy «*jL M*/ f. 154vo

Mao )A^> fAx . A01 ,0 ASo po -0)0—pijl

J

y j
K\nq>^

.JsoA ^Xo ö^i^o N. \ > Lo , jop* Lp3ji jlSA^ j

\

p^

jy ApA po jA/ 3)Ujtozi 3]y MW psLj ivpo/ 00t

J*ofc3 vOoA wJo>qpL< w>oL-p3» V/ \s£oo? .öM Apjo 6>\\a

JA;pp A)Jo 5)Uop5 po Jva^Joqjo A ppjo

AALo JAoao p2jt *«. )*vN\p 6
)A^2> op Ai po . jLp-/

ji-fcO-P 3jl |iP^/ )AA A) p02> was 00)0 . }_!Cl_.A op»

01UA/ Ao2u . oiAp nmA ^^»o opSLX
[

Aj/ *00 ]
AaojL

.JxiA [\oJjjJ otAAjo M©/ 1-VPi? ö»\ pojo . |VA^ Jjoi [oot;]

-ppA wA-\ \xili MV . Jp\s^A Apcoj |jj? Lpo/ -010

J*-po .~3M 3/ ~ota®>M M’L M*Jo 7)-AiAjlJo .MW

1) Ms. -ov^o. 2) Ms PiODJJ . 3) Ms. JJojLP . 4) Ms.

^5j
ajO . 3) Ms. jLopJ . G) Ms A^> . 7) Ms A1*.Al)o .
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Jyojjao . Jb-;x> w.6)j -W «mL b-;*.o W *)

«A-y JbA )n.Y>. ooi -AJ*.o jb-;jo Jyoiy jUW

[JLoL/] -)boc*- *30 . Jb-vo -öp -0**^1 I» oc» ojh. bJ[jL]o

.J;»o^. ]q| a] vJbl Jjoiy *ap/ 6>A\3o jLbo/ -ötyo .Jbwä oöiy

)VA^oö)i Jb^- A-y jLbo/ jjc»o .öub-/ A-y Jb— jLbo/ -öjy

• Alj 6>\vi

^s>Jj t^jo^ocu^oco0) ^jöqjlj lA'oL . T.;co\y >gU °i o

.^JoJä-A

1.>.«l-Q Ivvcpo liyoa» jLojb\a-y Av |3-oi J-aod f- 155«>

.^o^aoo Jri'Ao Jsaiijo JJbo^-^^Jc» . jLovrn^Ak

J^joqjl ^a«./ Jbw33 . ^oot^Acc xjlC )vs v*l~o M)o

3
) l^OOjy Jbs^y JLoJ.^^30 <kX Jxd-*^3 \sAJ J-ACD Loj-^JO . |joi

. l^uCCLI Jbw^a Ijoio . U?Q*"P

opc^o . jbA—L -01 jbAx oibvSfflo; Jr*~/ f. 155v«

. jA-o^y Jb\x> LA \Ay Jjoi . o*Aoi ^oik> *) -;qxicd

^püoio . ö»v—r ly j_a-i \Ao «2>iy )*>/ )Lbo/ Jj^./ f. 157r»

)b>a.3j |iao coy ö»i.iri JootL jLooaaooo v$Aoo raao|o

. Ua^boo jb-OJ Q^o . jLcuJJ ^0 jv.O)| ws^DO -O)

« Ms ^ 2) Ms. ,30^. 3) Ms Looy. 41 Ms
J
-,\>oon
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Wörterverzeichniss ‘).

Jx>OJO‘^Od/ Astrolog f. 14l'o ||Üqjo^Xc/ ? N.].

|L°y
Kiste f. 135vo (Michaelis: mactra).

(auf derselben Seite kommt: )Lo^ vor. Eine

Kiste voll Glaswaaren).

J
K l Hoden f. 149 vo

.

pl. j>*>» ib.

j.'s|.o>» / Wirth, Hausherr f. 152 v°.

Tollapfel f. 140 r».

PpU sich trüben, verwirrt werden.

ofraoct) *T5*nL)o

und sein Verstand wurde verwirrt.

Jrrvs-s^» Kind (als Schimpfwort) f. 149 m.

stehlen f.

*3/ JJ/ ^oi Jooi pp» ?Q».V> a\.

nicht nur hätte er gestohlen, was mir gehörte, sondern auch . . .

JjOJ^ Stein, f. 136 v».

bv**)o UV“/ ^**01 ’

ein Stein fiel von der Terrasse herab vor ihnen
,
dann ein

zweiter und ein dritter.

|jQ*>JQ2 Falko f. 118™.

j
i -, . ,r»^i Krisis (eine Krankheit) f. 131 ro

.

]l r> .< N,n
-> Tintenfass f. 1 00 ro

.

)vys<
)
\.-s Abtritt f. 146 vo

.

JlS^ajLj jlls.ro lioo/ jkoa JJ/ op> y>a«L )o*»

oo N-/ lx>ox)

Alles ist schön in ihm (d. i. in dem Hause) bloss in dem Ab-

tritt ist ein Fehler.

1) In dieser Liste sind nur diejenigen Wörter boibohaltcn, welche in den

bis jetzt erschienenen 6 Faszikeln des Thesaurus Syriucus (/ H>)

und in Castle - MichAelis nur wenig belegt oder gar nicht verzeichnet

sind. Nestle.
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440 Moraltt, „Ergötzende Erzählungen“ drx Bar-Hcbräut.

Bader f. 142 vo
.

)
ip>\ ö/ büo Edelfriiulein (?) f. 131 vo.

Ein Geizhals sagt zu einem Geldstücke:

lo\ liQ.V-O/ töb JäOO fcwV*- )fc^Öfcoj ^ Uo_D

jLo| 2>

wie viele Jungfrauschaften hast du vernichtet und wie viele

Edelfriiulein (?) hast du zu der Unzucht verleitet.

Vielleicht sollte mau lesen
: jLc&£> bau siehe: Jahn, Ele-

mente Aramaicae, Viennae 1820, S. 65. [?N.]

mager f. 85 v».

)L^p JUsoJ^j Jjw-/

Ein Anderer heirathete ein mageres Weib.

)0\=>LJ vernichtet werden f. 104 m.

('• Jk-Jj) p’) |»V

die Grossen werden von den Buhlerinnen zu Grande gerichtet.

JjqI Spitze f. 131 vo [? N.].

Ujo; l'.fn-si Jgdoo 'qvoo Joo» )o|od 4,0-? j

*Aoo

or.coa JJLo po
und jeder band die Spitze des Fadens an sein Stück Heisch

und, als es gekocht war, zog er das Fleisch heraus.

Jiok^der Beschneider f. 141 vo
.

Lanzette, Aderlasseisen f. 153 vo
.

JjtQjQ^ Büffel f. 156™.

OO) (jfcoo-

er ist ein zorniger Mensch, wie ein Büffel.

JaaVct^pl- zu Jw,^ Knochen. [? N.]

)m, Koch, f. 1 27 vo.

Barbier f. 132 vo.

schinden f. 132 vo.

toll werden f. 139™.

fcod-iL/ i><» oiioj o»Lfco/ ojü. L'»x>/

seine Frau sagte ihm: „Was ist das? bist du toll geworden ?‘
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Einbildungen, f. 107 ro [= N.].

,-UXJObvA» fcs-Jfcofcw ^O) .^ALfco p
loio»; ^.oCvo

wenn wir erwachen, dann bemerken wir gleich, dass alle

Dinge hieniedeu Einbildungen sind.

) Ws. ry Gang f. 155vo.

).-sn\ c>) fliesseud f. 81 ro
.

^dq^oio ),n.oa°> )v»|»

leichte und fliessende Rede.

Ader f. 112™.

JbdSio Papier f. 114 r° *i' .

,

^sofcviuj Jfcooioo JLcl.j ja2>/

er zog Tinte und Papier heraus, um zu schreiben,

j

L

o)o^12D Armuth f. 124 r°.

^Lojoi^j» ^ppo

und in der Zeit deiner Armuth verlassen sie dich,

verdrehen f. 14?™.

&Oc£m)°

und ich verdrehte die Augen.

J-,s) bebautes Feld f. 143 v» [= N.].

zusammengedrückt f. 156™.

wOtoLv ^V)j

der, dessen Augen halb geschlossen sind,

roth sein f. 155™.

-OioLx ^VJO

und seine Augen siud roth.

eine Pollution im Traume haben f. 148 r°.

Jiom.. Bettler f. 106 ro
[
= jin.pn q. v.].

Muthwillen f. 96 r°.
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Js^. Feder f. 151 ™.

^od.)o JLq-io Ji^~

er fand Feder und Tinte, nahm os und schrieb.

j-V— Koth f. 142 v°.

)_'V— Abtritt f. 133 vo
.

JjO^, Schicksal f. 89 ro
.

io;-o OO) )Oj»

Alles ist Glück und Schicksal.

)
i oln.. Ausgang f. 1 12 ™.

nm\ Jxoia-

der Ausgang (einer Krankheit) ist schwer.

JKjlov— Hals, Gurgel f. 113 T».

6iNjlO'*— Loot N-Jxjd/

ihre Gurgel ist immer geschlossen.

f. 136 oiKjlo^. js^JSooo

und ihr Hals (der Cither) ist gepresst (von den Fingern des

Spielers).

)n»fl.. Rechenkunst f. 145™.

wo2> 00)0 b~0O) w\O30p|j5 *D N °A . \ l'QJ U'*~/

JlZULO-J

Ein Anderer wurde gefragt: „Was hast du gelernt, als du in

der Schule warst?“ Und er antwortete: „Die Rechenkunst*.

-o£i./ geröstet werden f. 118™.

r-AV zerbrechen f. 135™.

~il^Ljo C*=>; Jfcs^) -sUjo
und die Glaswaaren die dariu waren zerbrachen.

),mn. (am Rande verbessert:
J,
mn

.

) Uvacintb, Edelstein

lang werden f. 1 52 ™.

OMß? «jV*?

bis dass sein Hart gewachsen ist.

f. 120 t°.
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JfcoN- Koth f. 1281-0.

J I nyiK . der Waisenstaud f. 1 50 ™.

)i Ereiguiss f. 81 vo
,

f. 152™.

J*^0)L J^doo JIoqcdj J-lioL

Erzählungen von wunderbaren Begebenheiten und Ereignissen.

j
vi . «v Trüffel f. 147™.

o*\ yo/ . NV \\ry aj/ Luui p oA vjdJL/ p Jj-*-/

, Jxuoi ~i2> 00)0 cn-im oA v»Jo .^»1 -a-JJ

NA boojo JLa/ W J;oa. JJ Nj/ oiLoojj oöi

lxx»a^ ^
Ein Anderer, als er von einem Herrn gefragt wurde: .Kennst

du mich?“ antwortete: .Ja, und auch deinen Bruder kenne ich*.

Der Herr sagte ihm: .Welchen Bruder von mir?“ Und er

antwortete
:

. Den Jxj-D (Trüffel), denn wie er, hast du keine

Wurzel und keinen Stil, das ist du hast keine Familie“.

). mi's
)
i~i

)
Winterzeit f. 137 vo

.

JNjuüXO das Kehren f. 142 r».

^Av> jNn.nv> JJ

kehrt nicht in meinem Bade.

JlAcüäo Schrüpfktipfe f. 135™.

J
Wraöo-, J»v

die Schöpfköpfe aufsetzen.

jrn-s-,^ eine Art Kleidungsstück f. 137 v® [carbasus],

JL«~ Jon's y'i Joo) jAo
jLaüofco Kanzlei, Ministerium f. 126 vo

.

^.oot J;^~ JNNLy Jo6) Jjfcoo J a , xö_j

JlasoNro

ein Rechtsgelehrter erzählte
: , I )rei unter uns, als wir Collegen

in der Kanzlei waren . . .

1 1 .oXvs dumm f. 81™.

Ja-oAoo Jy-;o ^iüji J*joL

Erzählung von groben und dummen Menscheu.
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f. 140''°
J_0)\x> (Asseraaui hat diese zweite Schreibart).

}ojqx> Brühe f. 141 ro.

Jajöcas J-o^oo )joj

gerösteter Fisch mit Brühe.

)ntvg..v> Mime f. 113v«.

J)
r»rr»w<ri Mimenkunst 136 ro

.

j» o\-o NativitUt f. 141 'o.

OMtQÜVb Lao/ 1»qjo^cd]J

)l »p> Binde f. 130 ™.

^0)OLcX OOOi

sie banden ihm die Augen mit einer Binde.

•

|
m'n anzeigen f. 135 vo

.

,
friyi '/ wagen f. 143 r°.

poM» - .asoyj) yao»/ JJo

und es wagte nicht einer von ihnen zu reiten.

Jm\ v> Schmer/ f. 113v°.

..
•

t \.cps )Scn-i w\ )00\»? .... y»/ jj**~

/

Ein lustiger Mensch sagte .... es schmerzen mir die Spitzen

der Haare.

aussaugen f. 135 vo
.

o wao; sO^djo paj JhLaaoo jO

UJ°
Reinigung f. 140 vu

.

p\jLoa .ja.tcr> JJ

ihre Brühe braucht nicht abgewischt zu werden.

j
.>A< j

-, nv> Brunnen f. 152 vo [gehört unter yoi N.).

JJ6i chaSu ~*»V

er warf sich in einen Braunen.

JyjDQX» das Dotter f. 140 r°.

JILoAjc Jaooi j-»QQ»\ \i.qoJj) oö) Jjjui

dieser HeiT fing an das Dotter gesottener Eier zu essen.
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unglücklich [mordax] i'. 155 v°.

UiXXO Jja/ einer von diesen f. 143™.

Scheffel f. 114™.

Jagd? iojyo

ein Scheffel Hafer,

f. 142™ ib.

Peitsche f. 149™.

JjO) K^QG> ^ W
ich werde dich mit dieser Peitsche schlagen.

Sperling f. 117 v°.

fcwii./ sich erniedrigen f. 84 ™.

«äAd ^0 J2£\Lj fco/ fcwjfcOD )i'~iV
wie kannst du dich erniedrigen, von allen Menschen zu lernen?

Statthaitor (Ehrentitel) f. 133™.

ILqj frei (von Hindernissen) f. 80 T°.

fc^oo/ JfcjLü) NbwVo/

unsere Wege sind frei von Hindernissen, das ist eben.

jLft«.» i Schwüche f. 80 v°.

JfcJvaoj oiLq*_ju fco/ ^cn» *o

wenn du die Schwäche des Wortes unterstützt.

jjoOD Rede f. 137 ™.

iltfD für JJ^xqq Sandalen f. 133 v°.

jio-.ra Bettler f. 106™.

)’Q-GD ju/

ein gewisser Bettler . . .

ÜDQQD Ereigniss (siehe Jj^qd) f. 81 vo.

(
ri'ärn vergiften f. 82 vo

.

OjNAclX fco/
j
n'nm'n )i<o\

warum vergiftest du ihre Lanze?

Jaaco neue Ar/.enei f. 115™.
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~A.S> 0010 . |3QQD '^20

ja«..a

Ein Anderer wurde gefragt um eine neue Arzenei. Und er

antwortete: „Es ist ein Pfeil, den man im Dunkel absehiesst*.

pl. J*0»A. )l2QiÖ00 f- 111 vo
-

J,
wv. Mehl f. 129 v<>.

JLov^Uqd Schutz f. 139 r°.

cuckj, JjlAo o*a2, JLov^iod v$^,a

deswegen machten sie was sie schütze, und die Frauen unter-

drückten sie.

. r>Qirr> leeren f. 123 vo.

)<vQinor> Ausleerung f. 112 ro
.

)00)000 vCL)/ )ivi^

Fünf sind die Ausleerungen (d. i. des Kopfes durch die Haare,

des Magens durch das Brechen u. s. w.).

yQioo die Künder eines Buches f. 104 vo
.

jafco »y°ima Jiotoj

Die Commentare auf den Kündern eines Buches.

j^yra Sattel f. 144 ro
.

Matte f. 108™.

oik-aa a-mt/ jti^ycß Il2>/

sie fanden nicht einmal ebe Matte in sebem Hause.

)
lyrm Rad f. 130 vo

.

]v>.\ Nebel f. 140 vo
.

Jxuxo )ooi JlsoocL

au ebem regnerischen und nebeligen Tage.

^ kämpfen f. 83 ro.

4-

6/ . Ja;aa -ü 6/

entweder kämpfe im Kriege, oder verändere deinen Namen.

jK . \%] wenig begabt, arm an Verstand f. 112 vo
.
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Schenkel f. 115 v<>.

Apotheker (V) f. 129vo.

(Es wird erzählt von einer kleiueu Stadt, wo man
) t
.w*n (Mehl)

blos bei den fand, welche es für die Wunden brauchten).

)?.oy-\ das Erwachen f. 109™.

]Lo;a. rfcAy jxi\xo 001 JfcojL Jjo) {aa\\

diese Welt ist ein Traum und die zukünftige ist das Erwachen.

J
o\\ Schlauch f. 120™.

).yvp\ ju/ ein Heide f. 80v<>.

)

,,rr>\ der Zehnte f. 145 vo
.

J;oa\? ^ tsAy

weil wir den Zehnten nicht bezahlen köunen.

Labsal f. 80 v«.

J^fc\ jza-L JJoL

Erzählungen Labsal für die Unglücklichen.

Spitze (eines Stocks) f. 124™.

kraus sein (vom Haare) f. 1 57 ™.

otaco ^o^axo y

der welcher .... und krause Haare hat.

ib.vo.

(Michaelis hat Jnrmroos. crispus.)

)a ', 0 ^ Zahnarzt f. 133 vf>.

Schwindler f. 129™.

U-'A fco/ fco/ Jxlo

Ach ! du bist ein Städter, du bist ein Schwindler

!

)1 n;n\ Unfruchtbarkeit f. 112v<>.

jlo-oaxy fxtCD

ll~v, \ Sieb f. 139™.

j*A Backenzahn f. 1 04 ™.

pl. Zähne f. 133 vo
.

Bd XL. 30
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JLL/ gedreht werden f. 136ro.

om?/ JiLsLfcooo

Und sein Ohr wird gedreht (die Rede ist von den Wirbeln

der Guitarre).

eine Stumpfnase haben f. 157 ru
.

?

der welcher und eine Stumpfnase hat.

stumpf f. 155 v°.

und seine Nase stumpf ist.

Phlegma f. 112 ro
.

Sack f. llOvo.

J^dNS? oö* ^/
wie der welcher mit einem Sack bekleidet ist. (Siehe B. H. 507.)

)mri\oi Obolus f. 129 vo oßoXö^

) K. « n\ Qi Einbruch f. 149 ro
.

eingebrochen f. 149 ru
.

)— rioi Blumen f. 88 vo
.

jj.ba> laCO-O

im Frühliuge die Blumen.

)l. mOi (Michaelis: jl.nO) cidaris, amictus) f. 149'°.

(Ein Mann verlangt von einem Herrn etwas um sich den

Kopf zu bedecken, und der Herr sagt: JldBoS ob. 00|^|.

)
oQi )-A*> toller Hund f. 106 ro

.

jj^OD 0-00)? JbNo

Schloss f. 125 v<> nvpyog.

jN.ntv
(
Qi Nagel, Klaue f. 141 r«.

Ji\

<

r>Qi< Jjdo- Termin einer Schuld f. 134 vo
.

JLo;3 Pelz f. 147 v ».

)Lo;S Jooi » IW
ein Anderer hatte einen Pelz au.
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Jlia*3l. Urin f. 111 vo.

U>-*^3 Jjotiooy J^jo*. öp JJo 0)1*0*3)50 -JL

Er scliauete nach dem Urin und fand in ihm kein Zeichen

einer physischen Krankheit,

f. 141 vo.

J^od/ LaX ***jo (fcc^c^p o)Lia*3l. ocoj

Er that von seinem eigenen Urin in einen Topf und schickte

ihn zu einem Arzte.

)Lo*^ Jagd f. 115 «>.

JfcwO.J jfcXo zornige Worte f. 155 vo
,

v

)v>0^ Verzierung f. 1 1 2 Vl>.

-oiaoiko/ v*OjO

und die Verzierungen seiner Formen,

sich schmücken f. 131] ro.

jjji. JjopJ ILOOS X OO)

Gib mir eine Kopfbedeckung
,
dass ich mich bei diesem Feste

damit schmücke.

'H/ gereinigt werden f. 80 vo
.

und unsere Untersucliungen werden gereinigt,

klar, rein f. 128 ro
.

)inOi Seife f. 114 v°.

o
früh am Morgen f. 128''».

wO)Q\\ \ojÖ in Bezug auf Jemanden beschliessen f. 9 lv«.

*2^kool.j «jX*. &Xoö

Ich habe in Bezug auf dich beschlossen, dass du leiden würdest.

j(\oO Krug f. 131 vo (cf. Lagarde Or. 2, 11: xu/.kafrov; Epiph.

29, 1 ; 32, 3 ; 37, 2 ; 54, 1 ;
Praetermissa 39, 48. Bar-Hebr.

Cann 46, 12; 47, 2. N.).

Jvxtly )tXao

Ein Krug Wein.

30 *
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q£j3 fern. Katze f. 123™,

JfcOCOo/ OßdO

eine schwarze Katze.

n Stück f. 1 44 ro
.

^ Ciau J^L joo) »O \i\~t

Ein Anderer, als er Eis kaufte, nahm ein Stück davon.

f. 1 53 r°.

Jv=>J? 1^0
ein Stück Blei.

. ,\ o sich zanken f. 121 ro.

Jüoa=> Jlcco; oö) -p,? )
ti\ .. ~i

Ein Anderer sah im Traume,

zankte.

)^
fi\n Geizhals f. 81 ™ et pass.

JLq^oXo Geiz f. 130 ro.

als ob er sich mit Blinden

)vs\ n Laus f. 104 r°.

^cmco/ )q\ Jjoi? ;x>/ JjLjjiD auJJ p U^iVo JW
jO Joo) Josifcoo -oioijxo .joo) |xo

poi jx&jä

Ein Gelehrter als er einen Mann verachtete, sagte: „Sein Vater

besass in der That eine grosse Heerde, die er in seinen Kleidern

nährte“, indem er die Läuse meinte.

)o\fi Hülse f. 1 13 r°.

^aÖ ts^jo-a2> Jjoc^

Uie Bohnen mit ihren Hülsen sind leicht zu verdauen.

j;o\n Stück Brod f. 122™, 129 ro.

)
vsf. Mehl f.

125vo.

Uxuoj loco

ein Sack Mehl,

it. 129™, 140 vo.
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JonQin n die Steine des Schachs f. 128 r".

sCUOi

wie die, welche Schach spielen.

Fleischer f. 129 r».

J
\ i . y jl n beinah ein Jahr f. 1 46 vo

.

. op-aX Ji£u/ «W ^DCua^J-XjJv^ "W J»vW

Jjjlj JLqzuvjo ojJ
;
Jvo po

Ein Anderer ging zu einem Grammatiker um seine Aussprache

zu verbessern, und als er bei ihm beinah ein Jahr gelesen

hatte

ry* P
(
o, eine Art Münze von geringem Werth f. 144 vo

.

)
i-
(
r> das Capital (im Gegensatz zu Zinsen) f. 104 vo (mehrere

Citate in den Collectaneen von Quatremöre).

JvoVod Blähungen (?) f. llOvo.

(Einer sagt einem Arzte
:

j^oVoO und der Arzt

antwortet: x;«°l JJy J—oi j^oVoO

.

In den Collectaneen von Quatremfere kommt oin pl. j;jo¥ao

vor [B. H. S. 111 und S. 268], welches er mit coax gal-

1 i n a e übersetzt).

0 ^

J)jv Reis f. 144 vo (Michaelis jjo’)-

frisch f. 14 Ivo pl. frische (Fische) im Gegensatz zu

J
gesalzene.

).xv^i Steinigung f. 136 vo.

p OOO) )J Jv2>^ J»A

bis morgen früh hätten sie nicht aufgehört, uns zu steinigen.

)Lo'*^-0)i Rethorik f. 93 vo.

iV zeigen f. 94 vo.

UÄ. o>A p
indem er ihm zeigte, dass er in der Wüste wohnen sollte,

heimlich f. 124 r°.
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M»lV f> J&JÖ2> -
Ein Dichter als er den König heimlich tadelte.

G

)n .)cii Gehalt f. 110 ro

joot oitsjüojcfcoo ia^joi ojA Joe» ^ot
Dann gab er ihm einen Gehalt, und nahm ihn in seinen

Dienst.

f. 113r».

^ou ~^>oL JJ vOOtLcko/ 0001 ^.oiVDfcoo «_o J-jaL ) vS

Jä-)o» ,$ogN, 0001

Die griechischen Kaiser, als ihre Aerzte krank waren, gaben

ihnen keinen Gehalt.

)l nory-i das Fernhalten f. 112vo.

).\-ioÄcnr> Jjotioo laoo^i

das Fernhalten der Krankheit durch entgegengesetzte Dinge.

J)
nie..-,Yi das Fernhalten f. 88 ™.

Name eines Gewichts f. 129™, 153™ JJj^.

Jj»oi Granatapfel f. 144 vo
.

als Statthalter ernennen f. 99™.

jo*» Jfcoop ^otoajtvji )m./

dass er ihn irgendwo als Statthalter ernannte.

Jim« .< Gouveniement f. 99™.

JLclul^ ^ joj) JJ

es geziemt uns nicht ihr (d. i. deiner Frömmigkeit) zu schaden,

indem wir dir ein Gouvernement geben.

)oL» erzählen f. 80 »o.

)oLi fc^Jxi-A? W
der welcher mit Scharfsinn erzählt.

Jvian» Sesam f. 133™.

friedlich f. 102™.

JbüOOCUL Stock f. 124™.
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)Lop^ Jugend f. 156 vo
.

)Q^/ sich beschäftigen f. 90 ru
.

X&OJ ^JOO )O^V
beschäftige dich mit guten Handlungen.

(l'AQCDl Jl n.,^. (Hs. jiojc^t) Geschiiftssorgen f. 95 ro
.

JjAQQdj JLqju^l )\L JJ . JaaNvn yoij ob»

Der welcher in der Welt wohnt
,

sieht nicht seine Sünden

wegen der Geschäftssorgen.

JJlOQjk. Schmeichelei f. 99 ro (Kalilag und Damnag, ed. Bickell

S. 82 JJyojt).

Jom», löschen f. 105 ro.

Jiai oouc

löscht das Feuer eures Zornes . .

JJjJ 1 o.n*~s zwischen beiden f. 104”».

Jja\Q.^ JJjJ LouQjOJ 00)0

und der welcher einen mittleren Weg einschlagend sich der

Wissenschaft erinnert.

J^qjl Peitsche f. 89 vo
.

JjQj».
Flügel f. 104 ro.

..0)00 * ^Vo»} Jniay

Ein Rabe mit weissen Flügeln.

JlhcwQjk mit Geschwüren bedeckt f. 81 v».

zornig gegen Jemanden sein f. 1 53 r<>.

]'—Qjt Kohlen f. 133 yo.

J^-OjO OgDDoJo

und schwärzte es mit Kohlen.

Jio^sjL Narr f. 150 yo.

_ r »

xo
)
\ \ mf an Fieber leiden f. 113 v°.

,o.\« gesotten f. 1 29 v°, 140”», 149”».

^.y>* barfuss f. 149 yo.
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JV yo)o JjoJqd iuuV *. voL U'*~/

Ein anderer verlangte Schuhe von einem HeiTn
,

indem er

sagte: „Ich gehe barfuss“.

VJDfcsJt/ gewöhnt sein f. 125™.

W VX)NaX> jJ

Ich bin nicht so gewöhnt.

Liebe f. 90 bis v°.

Frauenliebe.

J\.\a glatt f. 147vo.

)\>\«l )o*» Jjo^Cd/

eine glatte Säule.

Uns.« Husten f. 114™.

JÜQiJt? '*>£» ^ )aJi JJ Ji^L

Das Eis geziemt dir nicht, weil cs dir Husten verursacht

(Quatreiuöre hat [13. H. Cand. f. Öl ™] [I \ « in dieser Be-

deutung).

)
m°n Bratspiess f. 118™.

Jjcmös Jv>ys )o*jo aüfcc

)ia> ^
wenn du einige Falken auf dem Bratspiesse stecken sehen

würdest, welche auf dem Feuer geröstet werden

) i « l'uls f. 111 vo,

o^vjO Jooi J^i Jft\~Oa.

es fand eine grosse Veränderung in seinem I’ulse statt,

j.. geil f. 144™.

jLai-oLboo Reue f. 92™, 102™.

brechen, sich übergeben f. 90 bis ™.

J^L der Reuige f. 1 06 ™.

jL o-sn.J Ungeschicklichkeit f. 157 vo
.
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),S\-> )Lqdq-L

Ungeschicklichkeit in den Handlungen,

yn..) Übereinkommen f. 147 vo
.

|Yi\ Jh\~soo lb>

wir sind mit dir ohne die ljoiter überein gekommen (ohne

Leiter hnben wir mit dir gewettet).

Erniedrigung f. 99 r°.

ULo-L (xl-vX
Jrj; JhoQJtai

das Küssen der Hand ist aber eine Erniedrigung füi die Freunde.

J°u\L Augenlieder f. 1 55 vo
.

UxL eitle Mühe f. 92 v°.

)aa\^3 JjlxL oc» UV
Was ist eine eitle Mühe auf der Welt?

Arbeit f. 156™.

|)oL f/ JjlÜ -s^»o JnÄ- '-•so Jjoi

Dieser ist ein Unglücklicher, und hat viel Arbeit, wie der Ochs.

)» .

\

) müde f. 101™.

[iio/

die Handwerker sind müde.

(Inn) Steuer, Tribut f. 145 r».

)) moK'o das Verbessern f. 152™.

Fleisch einer Frucht f. 144 vo
.

^o^oVho Ji»oV yAl io^.

Presse zwei Granatäpfel mit ihrem Fleisch.

(yoiL Löffel f. 138 v°.

= w’*jl sich auflösen f. 133™.

. j_a_2o oo -&joo oö
) J co,a\ w.ot Jlfco/ hoooi po

Ji-£ OÖ) o*X

Und als diese Frau den Topf genommen hatte, füllte sie ihn

mit Wasser, und die Kreide lösste sich auf.
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benetzen f. 136 ro.

JzXjo 6jk.iL/

Ich benetze sie mit Wasser.

jijL Lehrer f. 80 vo.

i-Oji jijL

ein Lehrer welcher leitet.

JWn^tVI Hennen f. 118r°.

Jl n.cniKvi Nahrung 1 1 1 ro.
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Ueber das Buch „die Chrie“.

Von

Adolf Baumgartner.

Unter dem selbstgewltlilten Titel l \['Cy Pl/'PnHu'>°l'

\

)
'injiil, uji nj [*} 'yn Lutn^

piulfiuit uiuiitjfrujf
’ll’pp “d,u,ybs >

d. h. »Unseres heiligen

Grammatikervaters des Moses Chorenazi rhetorisches Progymnasma
genannt Buch der Chrie“ hat auf S. Lazzaro im Jahre 1796 der

später durch seine noch heute unübertroffene Ausgabe der arme-

nischen Bibelübersetzung und durch die
,

von ihm zusammen mit

Angelo Mai unternommene Herausgabe der Chronik des Eusebius

als wissenschaftliche Capacität rühmliohst bekannt gewordene Mechi-

tharist Johannes Zohrab ( *1 <>'»/'

)

aus Cpel eine armenische

Rhetorik herausgegeben, als deren Verfasser sich im Epiloge ein

Moses nennt. Diese Rhetorik gilt bei den Armeniern

mindestens seit dem zehnten Jahrhundert als ein Werk des Moses

Chorenazi ') ;
für ein solches hält sie auch ihr Herausgeber Zohrab,

1J Ich belasse hier Moses durchweg sein einheimisches Ethnicon Chorenazi

f
weil nur dieses überliefert ist, dagegen der Naino seines Ge-

burtsortes nicht.
i»"/-

heisst er, ausser stets in den Handschriften

seiner Geschichto in der Periocho dos ersten Capitols des ersten Buches, schon

bei Thomas Arzrouni od. Cpl., 1852, p. 3, 28 und 82, 22, und so auch stets

bei späteren. Aus diesem Ethnicon muss man nun entweder nach der Ana-

logie des Ethnicons Chorzenazi (|u bei Mos. Chor. III, 54 (opp.

ed. Ven. 1865, 248, 10), zu welchom die Stammform Chorzen (]«"/**24^')

aus der Geographie dos Moses in opp. od. cit. 607, 19 bekannt ist, auf eine

Stammform Choren (|ii,rO,) zuriickschliessen
,

wie es Saint - Martin in Me-

moire* historiques et g&jgraphiques sur KArmenie, Paris 1818, tom. I, 102, 12

ganz correct gethan hat, der aber doch zur Vorsicht hätte beifügen dürfen,

dass diese Form nirgends überliefert sei; oder aber nach der Analogie des

Verhältnisses von zu auf eine Stammform |u/y»4^*
}
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und als Werk des Historikers Moses ist sie auch in der anouym
erschienenen armenischen Gesammtausgabe der Schriften des Moses,

Venedig 1843, wiederum mit abgedruokt worden, von welcher Aus-

gabe im Jahre 1865 in Venedig ein Neudruck hergestellt worden

ist, nach dessen Seiten und Zeilen ich im Folgenden stets citire.

Die Rhetorik füllt in demselben die Seiten 339—581. Nur diese

drei Ausgaben von 1796, 1843, 1865 liegen bis jetzt von diesem

Werke vor. Wenn V. Langlois in der Collection des historiens

anciens et modernes de 1’Annenie tom. II, p. 49 a not. 2 irrtlmm-

lich angiebt, die Zobrab’sche Ausgabe sei auch im Jahre 1841

welche die Pluralfonn mit dom Namen des heute noch bestehenden Ortes

|u
SY'

gemein hätte. Nach Alischans Angabe in der Topographie Gr«>ss-

Armonious, Von. 1855, p. 45b no. 78 befinden sich nämlich in der nächsten

Nähe von Mousch zwei Ortschaften
,

dio eine mit Namen Chorni, die andere

mit Namen CliorAnkh. Die letztgenannte gilt als Geburtsort des Moses und
zur besseren Bekräftigung dieser Ueberlieferung wird in dem nahe gelegenen

Apostelkloster laut Nerses Sarkissian’s Beschreibung Klein- und Gross-Armeniens,

Von. 1864 , 233 auch der Grabstein des Moses zusammen mit dom seines»

Bruders Mambre gezeigt. Auf Grund dieser Localtradition von ChorAnkh, dass

Moses daselbst geboren sei, nennen ihn die Mechithariston mitunter auch Cho-

rönezi (\w»[ so z. B im Commentaro zu ihrer Ausgabe dos Wardau,

Ven. 1862, p. 35 not. 1, oder Cboronezi (]u
t

80 * ^ * n ihrem

Commentaro zum Martyrium der H. Sandoucht in den v«///«'.

ifuthp tom. VIII, Ven. 1853, p. 101, not. 27. Hierdurch beantwortet sich

zugleich dio von Brossot in seiner Collection d'historiens armcniciis St. Ptbg.

1874, tom. I, p. 68 not. 1 mit don Worten: on no peut expliquer quel caprico

porto certains savants Mekhithariste.s et autres armenistos europeens ä changer

en Khoronatsi l'adjeotif ethnique indiquant la patrio de Moi'so aufgeworfene

Frage. Nur untor der Voraussetzung aber, dass das heutige ChorAnkh früher

Chorcnkh oder Choren gehoissen habe (man vergleiche den Basilius pater mo-
nastorii Kliorinonsis als Thoilnebmer am Concilo zu Sis vom Jahre 1307 bei

Mnnsi Concc. Coli. XXV, 135a 27), könnte Moses laut seinem feststehenden

Kthuicon von dort gobiirtig gewoson sein. Jedenfalls aber ist er nicht aus dem

heutigen Chorni gebürtig geweson, dessen Naino schon für das Alter-

thum aus Zonob Glak od. Ven. 1832, p. 37, 6 und 37, 11 sicher steht, denn

dann hätte er sich nicht Chorenazi nennen können, sondern hätte sich Chornozi

nennen müssen, wio von Ani Anozi gebildet wird, so z. B. als

Ethnicon des Geschichtschreibers Mochithar in der Geschichte der Orbelicr bei

Saint-Martin
, Mcmoires II, 64, 16. Dioso sprachliche Unverträglichkeit des

Ktlinicons Chorenazi mit der Gebürtigkoit aus Chorni hatte schon Indsehidschian

in soiner Beschreibung Alt-Armenions. Von. 1822, p. 106, not. 4 erkannt, hat

aber lieber die überlieferte Form des Ktlinicons als die nicht überlieferte Ge-
bürtigkeit aus Chorni preisgeben wollen, wovon keine Rede sein kann Will

man also mit Gewalt das Ethnicon des Moses, Chorenazi, übersetzen, so muss
man entweder „von Choren (rosp. Khoren)“ sagen, wie os z B. de Lagarde iu

Ges. Abhh. p. 60, 9, thut, oder „von Chorcnkh“, was noch Niemand gothan hat.

Die Uobersetzung desselben mit „von Chorni (rosp. Khorni)“ ist sprachwidrig,

und die mit „von Choreno“ ist zwar geschmackvoll, allein als blosse Kcmioisccnz

an den Namen einer parthischcn Landschaft bei Strabo XI, 514 überhaupt

nicht discussionsfähig.
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wiederholt worden , so entschuldigt sich dieses durch den Druck-

fehler in R. P. Knrekiu’s y
lJfnuhy tora. I. Ven. 1865, p. 272, 22, woselbst es von der

Zohrub’schen Ausgabe der Rhetorik heisst: annifh iuJh-tHuin

htjuih lf "unft uiu[,uif[tni [Jfti'ifn 1841. Allein R. P. Kare-

kin hatte hiermit das Datum der Gesammtausgabe der Werke des

Moses, 1843, gemeint, und in der zweiten Auflage dieser vortreff-

lichen Literaturgeschichte , Venedig 1886, steht auch wirklich an

der betreffenden Stelle die Jahreszahl 1843. Eine lateinische Ueber-

setzung eines Iheiles der bei Mos. Rhet. 111, 2 (377 sqq.) stehen-

den Widerlegung der Candaulessage hat Zohrab in Eus. cliron. ed.

Mediol. p. 322 not. 2 mitgetheilt, ebenso in Eus. chron. ed. cit.

p. 43 not. 3 eine lateinische Uebersetzung desjenigen Auszuges
nus den Peliaden des Euripides, den Moses in Rhet. III, 4 (383 sqq.)

widerlegt. Ebendasselbe Euripidesfragment hat sodann C. F. Neu-

maun in: Versuch einer Geschichte der armenischen Literatur, nach

den Werken der Mechitaristeu frei bearbeitet, Leipzig 1836, auf

p. 51 ins Deutsche übersetzt, welche Uebersetzung Neumanns zwar
wörtlicher ist , als die Zohrab’sche

,
aber dafür an dem erheblichen

Uebelstande leidet, dass Neurnann , dem ganz entgangen zu sein

scheint
,

dass ein Muster einer Widerlegung gegeben werden soll,

die wohlberechueten Schimpfreden auf Euripides, mit welchen die

Mittheilung seines zu widerlegenden Medeamytlius eingeleitet wird,

als eben so viele Lobsprüche für Euripides aufgefasst und dem-
entsprechend mit „ganz ausserordentlich* und „sich selbst übertrifft

in der Erfindung* übersetzt hat. Zum dritten Male übersetzt, aber

leider dabei stark beschnitten, findet sich dann dasselbe Fragment
auch bei Langlois in Coli. 1. 397 b. Eine kleine, aber immer noch

die weitaus beste Beschreibung der ganzen Rhetorik steht bei

Karekiu ') in op. cit. I. 268 sqq. auf vier Duodezseiten
,
woraus

dann wiederum die Notizen Langlois’s in Coli. II, 49 lediglich ein

1) Ich bemerke hier ein für alle Male, dass ich die Namen der lilt

Mochitharistonputres so Wiedergabe , wie sie dieselben selbst nussprechen , ohne
mich im Geringsten um die dabei vorkommenden Inconsequenzcn zu be-

kümmern Alle anderen armenischen Eigennamen umschreibe ich nach der

antikon, jetzt ost-armenischen, Aussprache der mediae und tenues. obgleich ich

natürlich recht wohl weiss, dass dieselbe schon lange vor der Zeit der Kubo-
niden für manche Tlieilo Armeniens nicht mehr gegolten hat, wofür es genügt,

auf A Carriere's lloinurkungen zu Uu ancien glossaire latin-annenien
, 1‘uris

1888, p 18, 4— 12 und auf die wiederholten Transscriptionen A ttxixtvi, kpi-

xopnuos, II'iyxouTfto „• bei Const. Uorph. de adm imp cc. 43— 4G zu ver-

weisen. Dass im Uebrigen meine Transscriptionon nur annähernd den Ge-

sammtlant der betreffenden armenischen Wörter nachahmen sollen, liegt auf der

Hand. Wo irgend etwas auf die Orthographie armenischer Wörter nnkümtnt,

gebrauche ich die Originnlsrhrift
,
und ich halte cs für unbillig, dem 1 ,eser

diese und ein Truusscriptionsalphabet mit allen seiuen Hindernissen neben ein-

ander zuzumutlien.
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nirgends eigene Bekanntschaft mit dem Werke, um das es sich

handelt, verrathender und mehrfach unrichtiger Auszug sind.

Die Ausgabe Zohrab's beruht auf fünf noch jetzt in S. Lazzaro

liegenden Handschriften, von denen aber nur die beiden von Zobrali

in ed. 1796 praef. 12, 7 sqq. beschriebenen codd. Sti Laz. no. 988
und 1169 ernstlich in Betracht kommen. Zohrah hat in ganz

correcter Weise auch von diesen wieder die weitaus älteste (No. 1 169)
seiner Ausgabe zur durchgehenden Grundlage gegeben

,
so dass

also der von ihm gebotene Text der Rhetorik wirklich annähernd

das zur Zeit bestmögliche darstellt. Es ist diese No. 1 1 69 eine

Papierhandschrift von 450 Seiten aus dem Jahre der armenischen

Aera = 1298 p. Cb. *). Sie enthält auf ihren ersten 436

Seiten die Rhetorik vollständig, die Blattgrösse ist 122 X 88 mllin.,

die Grösse des Schiiftraumes 100 X 60 mllm., die Zeilenzahl 23, die

Zahl der Buchstaben durchschnittlich 26 ,
die Formen der Buch-

staben decken sich fast vollständig mit denen des ersten der drei

bei Alischau, Sisouan, Ven. 1885, p. 337 in sehr gutem Zinkdrucke

facsimilirten Memoriale aus dem Jahre /A"/ , auf welche Abbildung

in dem Fuudamentalwerke für die Kenntniss der armenischen

Paläographie ich hiermit statt einer Beschreibung der Schriftzüge

der besagten Handschrift verweise.

Es besteht die Rhetorik des Moses in den Handschriften aus

zehn nicht numerirten Abschnitten und einem Nachworte. Zohrah

hat für diese Abschnitte die Bezeichnung als erstes bis zehntes

Buch eingefiihrt und hat von dem letzten Buche drei augen-

scheinlich nicht au der richtigen Stelle stehende Declamatiouen

abgetrennt und dieselben unter einem neugeschatfenen Titel als

ji//i l. fiit iiiii opfiinufjuig m^ttun 'itfu [d l. itiu 4. h. Anhang von

Beispielen der Ethopoiie, zwischen das zehnte Buch und das Nach-

wort gestellt; man sieht nicht ein, warum er sie nicht gleich hinter

das achte Buch gestellt hat
, zu dessen Beispielen sie zum Theil

Doubletten sind. Jedes dieser zehn Bücher ist jeweilen nur einem

einzigen rhetorischen Kunstmittel gewidmet. Ihre Anlage ist eine

ganz gleichartige. Zuerst wird eine Definition des betreffenden

Kunstmittels gegeben, dann eine Anzahl von Beispielen der Anwen-

1) Nur durch ein Versehen Saint-Martin*» steht bei C F. Nouinann, Ver-

such etc. p. 52, 7 als Datum der ältesten von Zohrah benutzten Bhetorikhand*

schrift das Jahr 1098 u Z angegeben. Neumann hatte, .statt sich die Vorrede

Zohrab’s selbst anzusehen , vertrauensvoll die Stelle Saint-Martin’s in Journ

Asiat. II (1823) 340, 7 excerpirt, wo dieser von Zohrah sagt: „ii a eu «

disposition cinq munuscritx, dont l’un de l’an 547 de l’cre annenienne (1098

de J. C.)‘. Allein Suint-Martin hatte unglücklicher Weise gerade hier das Datum

« J 47a Arm. = 1208 p. Ch.) f
das in Zohrab's Ausgabe praef. 12, 15

steht und auch in ed. Ven. 18C5, praef. 8, 2 richtig wiederholt ist, zu

(547 a. Arm = 1098 p Ch.) verlesen.
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düng desselben, deren Zahl von 3— 7 schwankt, ausgeführt Zohrab

hat das erste, die Definition enthaltende Capitel jedes Buches un-

numerirt gelassen , und nur die Beispiele mit laufenden Zahlen

versehen. Dadurch hat er das Citiren der Definitionen des Moses

umständlicher gemacht, als wenn er die Definition jeweilen als

erstes und das erste Beispiel als zweites u. s. f. Capitel jedes

Buches gezählt hätte; doch halte ich mich zur Vermeidung aller

Verwechslungen hier stets au Zohrab’s auch in den seitherigen

Ausgaben beibehaltene Zählweise.

Die überlieferten Titel der zehn Bücher sind : I jtuquufu

•‘it’wyl’y (= mol ygtiag ) ;
II ^fuiqunfu [uptutnm. (= ncpl

yvwinjg); 111 kqbtfitftt (== jxeoi nvaoxeviß) ;
IV ««/*>.,

tHifu '^uiuuipuilf uil. qi nj (= OOKtf XOIVOV TOTIOV) ;
V uiu'^l/iull

"uh-ppnqjfuft (— opOg iyXUfliov) ;
VI JuiqutifU iiftupuutl ft (=

ntQl tfröyov) ;
VII uut^Jutit f“‘r/ >j

tituitnjj /. ,,/h (— öoog ovy-

xpioiwg); VIII uui^tiiuü pjupu»n5»n<-Plrufu(= ouog ij&onoiiag)-,

IX uiu'yi/luii tupuuuuufUnt-Pbiuh (= opo; txtfpttGlUlg); X

tftuli y ytnt [J l. uflt (= OpOg tJ’tßttug).

Schon der erste Blick auf diese zehn Buchtitel (freilich nicht

auf die bei Langlois, Coli. II, 49 a 7— 10 mitgetheilten) lehrt, dass

man es hier mit einer armenischen Nachahmung der Progymnas-

mata des Aphthonius, oder der des Theon, oder beider, zu thun

habe. Zugleich erhellt aber auch
,

dass nur die Titel von I, II,

III ,
VI wirkliche Buchtitel sind

,
die als solche sowohl das erste

definirende, als auch die folgenden, die Beispiele bildenden Capitel

unter sich begreifen. Die Titel von IV, V, VII, VIII, IX, X
dagegen sind die Specialtitel des jeweiligen ersten Capitels der

betreffenden Bücher, die in Folge der Nachlässigkeit der Illumi-

natoren ,
welche den für den Buchtitel freigelassenen Raum aus-

zufüllen unterliessen
,

zu Titeln für die ganzen Bücher vorgerückt

sind, während umgekehrt bei denjenigen Büchern, bei denen sich der

wirkliche Buchtitel erhalten hat, der Specialtitel des ersten Capitels

weggelassen worden ist. Dem Beginne des eisten Buches hatte

ausser dem Titel jiiyiut^u «//»«//y/ry auch noch als Titel des

ersten Capitels desselben ein uut^Juüt « vorauszugehen,

u. s. f. Nähere Betrachtung ergiebt, dass die Definitionen jeweileu

theils wörtliche Uebersetzungen derer des Aphthonius, theils Be-

arbeitungen derselben unter Verwendung wörtlich aus Aphthonius

übersetzter Sätze und unter geringer, aber sicherer, Mitbenutzung

des Theon sind. Füi die Beispiele dagegen ist neben Aphthonius

noch Theon in grösserem Umfange beuützt, sodann ein verlorenes
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rhetorisches Handbuch, das dem Sophisten Nicolaus gleichfalls Vor-

gelegen hat, ausserdem eigene Lectüre des Moses. Dass Hermogenes
benützt sei, wie Karekin in op. cit. I, 269, 3 nngiebt, und Langlois

in Coli. II, 49 a 20 aus ihm wiederholt, ist eine ganz haltlose An-

nahme, zu welcher der gelehrte Mechitharistenpater wohl nur durch

den Umstand veranlasst worden ist, dass viele der von Moses aus

Aphthonius entnommenen Beispiele sich auch bei Hermogenes
finden. Nirgends aber findet sich bei Moses etwas dem Hermogenes
individuell gehörendes ,

und nur an einer noch zu erwähnenden
Stelle geht Moses auf eine auch von Hermogenes benützte und
für uns verlorene Quelle zurück

,
giebt aber

,
wie sich erweisen

wird, das Citat aus ihr ausführlicher als Hermogenes.

Nun muss es zunächst in hohem Grade auffallen
,

dass die

Themata der zehn Bücher der Rhetorik des Moses sich mit den

Themen der Capp. III, IV, V, VII, Vffl, IX, X, XI, XII, XIII der

Progymnasmata des Aphthonius decken, dass dagegen keine Bücher

vorhanden sind, welche den beiden ersten Capiteln des Aphthonius,

die Mythus und Diegema behandeln, entsprächen. Ferner, dass

Moses seine Rhetorik mit einem längeren
,

vor Begeisterung fast

unverständlichen Epiloge schliesst, dass er dagegen gleich beim ersten

Worte des Werkes ohne jede Vorbereitung und Warnung des Lesers

mit der Definition der Chrie anhebt. Daran , dass er etwa die

Definition von Mythus und Diegema gleich der der vöitov t'uufootc

als etwas für die christlichen Armenier
,

für die er schrieb , über-

flüssiges und deshalb in einem Handbuche wegzulassendes gehalten

hätte, ist jedenfalls nicht zu denken, denn das Diegema mussten

seine Leser auch als Christen täglich anwendeu, und den Mythus, l>ei

dem eine derartige Erwägung noch am ehesten Sinn gehabt hätte,

konnte er ebenfalls nicht für entbehrlich halten
,
denn das arme-

nische Volk hat gerade den Mythus, den tun.iu/f , immer ganz be-

sonders geliebt , wie die vielen erhaltenen armenischen Fabelsamm-

luugeu — ich erinnere nur an das Fuchsbuch ') — beweisen
, und

1) Dieses Fuchsbuch ist zuerst von Oskan in Amsterdam 1G68— 1GG9

horausgogeben worden, zusammen mit der Geographie des Moses und einigen

anderen geographischen Tractaton, worunter oino in ed. Anistelod. die Seiten

77— 88 füllende, von Saint-Martin in Memoircs II, 405 sqq. wodor abgcdruckto

noch übersetzte Beschreibung der Stiidte Indiens und Porsions. Sein Verfasser

resp. Kcdactor ist noch immer nicht festgestellt, und das Buch selbst wenig

bekannt, wie seine häutige Verwechslung mit der von Saint-Martin theilweise

herausgegobenon PabeUammlung des Wardan beweist, deren sich z. B. selbst

Brosset in Mem. do l'Acad Imp. des Sciences de St. Ptbg. Ser. VII, toni IV,

no. 9
,

p. 2. 26 schuldig macht. Auf welche Forschungen hin C. F. Neumann
in einer eigenhändigen Notiz, die in das auf dor K. B. llof- uml Staatsbibliothek

in München aufbewahrte Kxemplar des Fuchsbuches cingeklobt ist, dasselbe

„Sammlung von Fabeln von dem Patriarchen Jakob zu Kdschmiadszin“ genannt

hat, ist nie bekannt geworden, obensowenig, welches die fautes d’orthographe

seien, die sich nach Saint-Martin, Meinoires II, 316, 8 auf dein Titelblatte dos

Marseilleer Nachdruckes der Amsterdamer Ausgabe, dor im Jahre 1683 er-
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überdies hat Moses im Epiloge seiner Rhetorik einen hei Libau.

progynm. Myth. 3 in ed. Reiske. IV, 854 in ilhnlicher, aber keines-

wegs identischer, Gestalt wiederkehrenden Mythus selbst verwendet,

indem er seinen Schüler Theodoros, um ihn zur Selbstständigkeit,

zu ermuntern, an das Schicksal der Krähe mahnt, die in fremden

Federn einherstolzirte, bis der tiefsinnige, nachtliebende Vogel, der

funpuiifiublf [Jn yji, ti/n den Betrug aufdeckte. Hat

aber Moses die Verwendbarkeit und die Nützlichkeit des Mythus für

den Rhetor gekannt, wie sich von selbst versteht, sich aber für alle

Fälle aus diesem Beispiele auch noch einmal ausdrücklich ergiebt, so

ist gar kein Grund abzusehen, weshalb er sich von seinem Vorbilde

für die ganze übrige Anlage seines Werkes, Aphthonius, in diesem

Punkte absichtlich entfernt und die Behandlung des Mythus in

seinem Handbuche nicht gelehrt haben sollte. Ich halte deshalb das

Fehlen eines dem Mythus und eines dem Diegema gewidmeten Ab-

schnittes für einen klaren Beweis, dass uns das Werk am Anfänge

verstümmelt erhalten sei
,
indem zwei Bücher, die für Mythus und

Diegema, weggefallen sind, und ausserdem wohl noch eine Vorrede,

die durch den Epilog schon aus Gründen der Symmetrie geboten

erscheint. Durch diese meine Annahme des Wegfalles des ganzen

früheren Anfanges des Werkes erklärt sich dann auch, wie diese

Rhetorik zu dem ganz unpassenden Namen •*[buip . die Chrie, hat

kommen können, unter dem sie schon Mechithar von Ajrivankh ed.

Patkanean. St. Ptbg. 1867 p. 36, und Kirakos von Ganzak ed.

Veu. 1865 p. 16, 34 citiren, während die Handschriften selbst

das Werk mit dem Titel des ersten Buches
,

juequty.u uJnnnjfiij .

„über die Chrie“ beginnen lassen. Weil nämlich der Haupttitel

zugleich mit der Einleitung, die man sich in der Art der Einleitung

in die Progymnasmata des Theon wird vorstellen dürfen
,
und zu-

gleich mit den beiden ersten Büchern weggefallen war, so ist das

Eingangswort des Textes des nunmehrigen ersten, früher aber dritten

Buches, "(bulg • welches dasjenige yjjficc wiedergiebt, das bei

Aphthonius in Rhett, grr. ed. Walz. I, 62, 14 steht, in Erman-

gelung einer anderen Bezeichnung als Name für das ganze Werk ge-

braucht worden, gerade so, wie auch der von Davith dem Philosophen

schienen ist — die ed. pr. der Geographie kannte Saint-Martin noch nicht —

,

finden sollen. Ein weiterer Nachdruck der Geographie und des Fuchsbuches

ist dann im Jahre 1698 in Edschmiazin durch den Wardapet Jeremias ver-

anstaltet worden. Er ist im Inhalte der od. pr. von 1668 völlig gleich, nur

dass die auf dem Titel der Amsterdamer Ausgabe stehende Datirung

um* /JA m'h Qk-utn% Qußlfnfuy IjuifJ den ver-

änderten Zeitverhältnissen entsprechend durch 9

ft -^tujpiuufLmm (JL »ui/h §L *un'h

-^utufL u»f$ uuJL'hftg yuy ttjj ersetzt ist.

Bd. XL. 31
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verfasste Banegyricus aut' das H. Kreuz in der armenischen Litte-

ratur durcliweg nach seinem Eingangsworte als das puiplptugm-ßlip

citirt wird. Daraus folgt aber, dass es falsch ist, mit Langlois in

Coli. II, 49 a 4 von einem livre des ehries zu reden
,

geschweige

denn von einem livre necessaire, wie es Saint-Martin im Journ. asiat.

II, 339, 17 gethan hatte. Mau hat entweder mit den armenischen

Historikern von einem Huche .die Chrie“ zu reden, wie man von

einem Buche Bereschit redet, oder mit den Handschrifteu von einen)

Buche .über die Chrie“.

Gegen diese meine Ansicht von der ursprünglichen Gestalt

der Rhetorik des Moses Hesse sich der sehr nahe liegende Einwand

erheben, dass ja schon der in den Handschriften der Rhetorik über-

lieferte Titel des Epiloges (p. 580, 1— 6) laute: -P r̂
F~

V "V^ uiputpnqßi 'X^iutnjfiyu uituttfi [npmuimptttlttu [d

jnp/pnpuiipafh tun L, fiy nprau aaafh niytuVt’Ul (,l p 'hfpm^

pittptiL ,Jttflt tfujpd[at-p jfuftuuutu 'Zkaupuiauuaajtataafyaißhai

lup^/ruuifiu , d. h.
:
.des Grammatikers Moses, des Verfassers dieses

Buches der Chrie, antreibende Ermahnung an einen gewissen Theo-

doros, seinen Schüler, sich zu üben mit wohlverständigem Eifer in

der Kenntniss dieser rednerischen Kunst“, und dass also der Titel

uflfuip , die Chrie ,
schon der von Moses selbst seinem Buche

gegebene sei. Allein diese Ueberschrift des Epiloges kann gar

nicht von Moses selbst herstammen ,
sondern ist erst von einen)

späteren aus dem Inhalte des Epiloges hergestellt und demselben

vorgesetzt worden
,

wie sich daraus ergiebt , dass derjenige Tbeo-

doros, der im Epiloge angeredet und in der persönHchsten Weise

ermahnt wird, in der Ueberschrift des Epiloges .ein gewisser Theo-

doros“ [dlfntpnpnu nifh
, heisst

,
wie sich der Verfasser des Epi-

loges selbst unter keinen Umständen hätte ausdrücken können. Es

beweist also diese Ueberschrift mit ihrem "lf’
u,"ßl,d nur

das, dass zu der Zeit, als sie dem Epiloge vorgesetzt wurde, die

Rhetorik sich schon im heutigen verstümmelten Zustande befand,

und dadurch wird sie allerdings für die chronologische Fixirung

des Verschwindens der beiden ersten Bücher wichtig. Wenn näm-

lich Stephanus von Tarön, der 1004 p. Ch. schrieb (vgl. Dulaurier

in Recherehes sur la Chronologie armenienne, Baris 1859, 4 #
, p. 281).

in ed. Schahnazareanz. Baris 1859 p. 80, 18 von Moses Chorenazi

sagt : "p tj^'mpUlmutuhmiptfh mpnt fruui {* ifttptS tunhun

fi so ist es im höchsten Grade wahrscheinlich
, dass er

diesen seinen Ausdruck A'mpuimmuhaulpuU mpml.uin gerade aus

dieser Ueberschrift des Epiloges der Rhetorik, die er als ein Selbst-
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zeugniss des Moses über sich betrachtete, entnommen habe, und

daraus ergiebt sich dann wiederum , dass die Rhetorik schon be-

trächtlich vor dem Jahre 1004 p. Oh. um ihre ersten Bücher

gekommen war und schon damals den Titel ••ibuip statt ihres

verlorenen Gesammttitels führte.

Welchen Gosammttitel das Werk
,

als es noch vollständig war

geführt habe
,

lässt sich nur vermuthungsweise bestimmen : doch

scheint es mir sehr wahrscheinlich
,
dass derselbe ganz ähnlich wie

der ihm von Zohrab gegebene, nämlich “iiiiiliitulfpP hl ge-

lautet habe. Ich glaube dieses einerseits wegen des Präcedens

des Titels Tiooyvfivceauaxa bei Aphthonius und Theon
,

wovon

*IjtLljlt tlt [d /#£ tp die buchstäbliche Uebersetzung wäre, und

andererseits deshalb
,

weil Moses im Epiloge zu seinem Schüler

Theodorus in Bezug auf sein Werk (p. 580, 27) sagt: U«VU b
riuu[utu rfnt-iifit tupiifiifiu d. h. «dieses ist das Vorthor des

Gymnasiums"
,

welches Bild als pleonastische Umschreibung und

Zerlegung eines dem Werke als Titel vorangestellten

— Tiooy vli reiau a ja besonders gut motivirt sein würde.

Für das Vorhandengewesensein einer Einleitung zu dem Werke
spricht, wie gesagt, schon das Noehvorhandensein eines überaus

poetischen Nachwortes zu demselben. Ich glaube indessen noch

eine andere Stütze für diese Annahme aufstellen zu können. Bei

Sebßos ed. Mihrdat. Opel 1851, p. 207, 12 sqq.= ed. Patkanean.

St. Ptbg. 1879, p. 132, 15 sqq. steht nämlich als Beweis für die

Heiligkeit der Ehe schon im hohen Alterthume folgende Auecdote:

IIJPbu&«>l_ (lies bu'l,n
‘l )

nifit tj tjffu tftuptp tjiiJTitiff ui

IrqL [Jb • jjlrm piuhfi tULiup

JlrpiiULStpnL fru/iflt Yf I(^ih Jtupt^
»

tup<J nfh lf
tJ

lu[*pnt^hfru

duittfuL^x |;l *Utu tuuly • jpt-pi/^ü tut -plfu t • ^fUMt-UlUMplfla

U- (fisiUL. t Diese Anecdote hat Seböos aus der Rhetorik des

Moses I, 5 abgeschrieben
,

woselbst sie (352, 31—33) lautet:

lT iiflintj tiifli llj,
/
n
l
,,u/

/
u/lt L^tupy, jlnn piuhjt

tut mp mtL ***/[' ifbpjtutLnpnt_[J trufit tup*J tiflt 4" tfuituw

*iah-p Yi utbpnSlijauU t | (
*t.

€Utu tuui

\

* jfai'W1
e
hnjli apffh .

jaunufil/h L. ny feUmi Ay>f’bf l Moses seinerseits aber hatte sie

nicht etwa aus einer der bei Mullach in P. I*h. G. II, 115b uo. 4

gesammelten Stellen entnommen, sondern, wie der Wortlaut beweist,

aus Thenn
,

prog. c. 5 bei Walz , Rhett. Grr. I, 204, 3 ('Jtaviö i/

31 ’
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JlvöayoQixtj (fikuaotfog, iptoTtjftüaa imo nvog, rtoarnict yvvi)

un üvSgdg xa&aga tig ro ^eafiocfogsiov xäntßiv. timv. und

ftiv tov iSiov naua^gijua
,
and dt tov ükloxgiov ovdinoit ,

und es lässt sieh bei diesen Entlehnungen sehr deutlich verfolgen,

wie d’tß^iotfogüov zunächst, von Moses mit dem doppelsinnigen

utlffuiLhfip , das „Tempel“ und „Herrscherhaus“ bedeuten kann,

übersetzt worden ist
,
und wie dann Sebeos mit • der

Künigspalast
,

die Zweideutigkeit des bei Moses nach

der falschen Seite hin entschieden hat, aus welcher Stelle des

Seheos die Anecdote dann wohl unter die sogenannten 'Y^"1

[Jfu'bp gerathen sein wird. Wir haben in dieser Stelle des

Seböos die älteste bis jetzt nachweisbare Benützung der Rhetorik

vor uns, denn Seb&os *) scheint im dritten Viertel des sieben*

1) Ich verstehe liier unter Sobeos stet» nur eins von Mihrdat in der ed
pr. des Sebeos

,
Cpel 1851, als drittes bezeichnet«) Huch, «las in ed. cit. auf

p. 42, und in ed. Patkaueau. auf p. 22 beginnt. Das von Mihrdnt als zweites

bezeichnet« Buch giebt sich schon durch seine Aufschrift als eine Compilation

aus Moses Chorennzi und Stephanus von Tnron zu erkennon. Von dom ersten

Buche des Sobeos aber, das V. Langlois in Coli. I, 195—200 unter dem Titel

Le Pseudo-Agathauge übersetzt und cominentirt hat, lässt sich direct nach-

weisen
,

dass es geraume Zeit hindurch gar nicht zusammen mit dem ächten

Scbtos abgesch riebet» worden ist. Da Langlois keine Untersuchungen hierüber

nngestellt hat, so soll dasNöthigste darüber hier gleich beigebracht sein: Johannes
VI (Katholikos von 897—925 p Cb.) hat den ächten Sebeos benützt, als Be-

weis wofür ich nur Sobeos ed. Patkanean. 29, 7 sqq. 4. utuftu •{(/!'[> u««(wl

f’\'
mtnt fty ‘b’h^Lutjj * putfit-np /.

ftiit (cfL tuh [itfiiit tT U- ptnftJik tu£

iftfuiftJJih ‘hilfttu (i[n* in ith4 /* uinifil. i**l_ fuf-fih
}

fi nfitutjh •

[•»- utff-uii-njiljg
J "l’ll hilfttu jkttt “hnpus UI»d Job. Cathol. p. 87, 3

der Ausgabe dos Jacobsklosters in Jerusalem, 1867 : /.p [•y mim pj
t^i.ijit 2Cinh^i y» piiifit fifi & /. [int(t)L u/h : |»« pitifi Ah inf tftfiup i/fi'h %nfim

'ffibvwiiiil'bg ‘hm [ifiuif/titb nuufJhut. pif m (tf I. tutßp h. jtui-^iuh tuj nilfuih j in ^

um p mmft h tu
f ifh f. 7/ y t/'/'/'i/" /J tutf-iut^ufltutjh i |‘t (thtiif tu t- nplg "/ r *7 /'

‘htifiriL ‘h ft'hq ‘hnfttu ||/"V'Y7
zusamineustolle. Er hat ibu dann fortlaufend aus-

gezogen (und don Johannes wiederum Wardau) und hat sogar mit den Schluss-

sätzen des Sobeos auch seinerseits seinen Auszug aus demselben (cap. 19 s. f. —
ed. Hioros. 114, 1—4) beschlossen. Allein nirgends zeigt sich in der aus Moses
Chorennzi geschöpften Darstellung der Urgeschichte Armeniens bei Johannes
Katholikos die leiseste Spur einer Mitbenützung des Pseudosebeos. Etwas
anderer Meinung ist freilich Langlois, der in Coli. 1, 31h not. 1 annimmt,
Johannos Katholikos habe wenigstens den Mar Abas Kutinaj, den Langlois für

die Quelle des Psoudosebeos hält, benützt, woil ja Johannes Angaben über

Usurpatoren mache, die sich nach dem Todo Anouschavan’s Armeniens be-

mächtigt hätten, und von denen Moses nichts berichte. Sieht man sich aber

don Wortlaut des Johannes im Originale an
,

so vcrratlion schon die Worte in
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teil Jahrhunderts geschrieben zu haben. Wenigstens setzen die

Schlussworte seiner Geschichte eine längere Friedenszeit unter der

Regierung des Moawijah voraus, und für diese wird mau wohl am
ehesten an die Zeit der Verwaltung Armeniens unter Gregor dem
Mamikonier deuken können, die aus Johannes Katholikos nach der

Ausgabe des Jakobsklosters in Jerusalem 1867 p. 114— 119 als

Friedenszeit bekannt ist, und welche Tschaintschean in seiner Ge-

schichte Armeniens tom. II, Ven. 1785 p. 358, 40 und 371, 36

auf 659— 683 p. Ch. bestimmt, worin auch Suint-Martin in Me-

moires etc. I, 338 vollständig mit ihm zusammentrifft.

Nun erwähnt aber Seböos unmittelbar vorher zu ebendem-

selben Zwecke, dem zu Liebe er den Ausspruch der Theano citirt,

auch noch das, dass der Athener Solon den Athenern Gesetze ge-

geben habe, von Ehebruch sich fern zu halten und uneheliche

Kinder nicht zum Erbe zuzulassen, und der Lacedämonier Lycurgus

habe den Lacedämonieru Gesetze gegeben, sich von Ehebruch fern

zu halten, und dass Niemand ein uneheliches Kind begrabe,

ocl Hicrus. 20, 2: ^u,,. l'J
{’ CHMI j /9t»A

,

dass

Johannes hier gar keine zweite Quelle neben Moses benützt, sondern dass er

lediglich nur den Zusatz tti/u/bi
\ j »unutV pum yy /'

, j ,u,vu>

[JL u/b uipu/hj
,
den sowohl die nichtdiorthoirten Moseshandschriften,

als auch die ed. pr. auf p. 7 1 in Mos. Chor. I, 19 neben der Hebräercolumne
ad vocem Josua bieten, in seiner Moseshandschrift neben der Armeniercolumne
ad v. Anouschavan beigeschriebon gefunden hat, was gar nicht für besondere

OQto seiner Handschrift spricht, und dass Johannes sich erst aus diesem ver-

setzten Lemma seine ganze Usurpatorentheorie selbst abstrahirt hat. Aus Jo-

hannes Katholikos ist dann dieses Missverständnis* wiederum auf Samuel von
Ani tibergegangen

,
ebenso wie auch an einer anderen Stelle dio Corruptel

||
ou*t»hntS;p (aus ||om utUnt-.Hihfit-p entstanden, vgl. Thes. arm II, Ven. 1837

p. 768c 49) aus Johannes auf Samuel übergegangon ist, die leider sowohl

Zohrab in Sam. chron. ed. Mediol. 1818 p. 26, 19, als auch Saint-Martin in

llistoire d’Armenie par le patriarchc Jean VI, Paris 1841, p. 13, 27 vertuscht

haben . die aber eine gewisse Bedeutung hat
,

weil sie aus Samuel wieder in

die diorthoirte Classe der Moseshandschrifton verschleppt worden ist. Da sich

aber auch nicht die leiseste Spur einer Benützung dos Pseudo-Sebeos bei Jo-

hannes findet, so ist man berechtigt zu schliessen, dass er ihn gar nicht gekannt

habe, denn andernfalls würde er wohl eben so den Bericht des Moses aus ihm
zu vervollständigen gesucht haben, wie er in ed. Hieros. p. 38 sein Excerpt

aus Mos Chor. II, 14 plötzlich abbricht, um die Sage der Gründung von Amasia
durch Amasia (ursprünglich wohl Atn&sis), den Bruder des Nectanebus (das

ibid. lin. 8 ist aus dom npqx ’y von ibid. lin. 9 fälschlich anti-

cipirt), nachzutragen, welche Sage er aus der noch erhaltenen und im 16. Bunde

der
| ^ ,

Ven. 1854, p. 55—80 herausgegebenen Legende

JJ^ifiitnjtitä 'pnttjiupfi /l j mtputj u iih*hq L u/lt i*~ t{titpnt-tj

uppnßi* tp>p$ut\tup\th entnimmt. Der falsche Sebeos war dem zu

Folge zu der Zeit, als Johannes Katholikos seine Geschichte schrieb, noch

nicht mit dem ächten verbunden.
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Seb. ed. Patkan. 132, 14. l>a diese

beiden Angaben zusammen mit der über Theano alles sind , was

von Erwiihnungen aus dem griechischen Alterthum bei Rebeos vor-

kommt, so ist der natürlichste Schluss der, dass sie alle drei aus

einer und derselben Quelle, nämlich der Rhetorik des Moses ent-

nommen seien. Nun stehen aber dio Angaben Uber Rolon und

Lyeurg nicht im Gemeinplätze über den Ehebrecher, jueqtuji»

• in Rhet. IV, 1 (386—390) , wo man sie zunächst zu finden

erwarten sollte, und überhaupt nicht in dem erhaltenen Theile der

Rhetorik. Dagegen beruft sich Theon
,

aus welchem
,

wie oben

gezeigt worden ist, Moses seine Chrie über Theano entnommen
hat, in seiner Einleitung zu den Progymnasmen bei Walz, Rhett,

grr. 1 ,
162 , 14 als Muster eines Gemeinplatzes auf den xetree

uotyov des Redners Lyeurgus in seiner Rede gegen Lycophrnu.

In diesem ronot

;

wären nun die beiden von Sebeos angeführten

Angaben über Solon und Lyeurg sehr wohl angebracht gewesen,

und ich vermuthe deshalb, dass Moses auf Grund des kurzen Ver-

weises bei Theon die betreffende Stelle des Redners Lyeurg nach-

geschlagen und ausführlicher ausgeschrieben und in einer der Vor-

rede des Theon nachgebildeten Vorrede zu seinem Handbuche
mitgetheilt habe

,
aus welcher Vorrede sie dann wieder zu SebOos

gelangt sei, und dass wir also in diesen beiden Angaben des Sebeos

geradezu Fragmente des attischen Redners Lyeurgus zu sehen

hätten.

Es wird zur Unterstützung dieser Vermuthnng zweckmässig

sein, gleich hier nachzuweisen, dass Moses auch anderweitig in der

Rhetorik Citate, die ihm seine Quellen nur audeuteten, nachgeschlagen

und vollständiger
,

als seine Quellen es gethan hatten , mitgetheilt

hat. In Rhet. VIII, Def. (510, 21 sqq.) sagt er: „Eidolopoiie ist

das , wenn die auftretenden Personen bekannt sind, aber gestorben

sind, und wir das Eidolon der Personen vorführen. Zum Beispiel

:

Was für Worte wohl Solon und Milt.indes und Aristides dazu

sprechen würden, dass jetzt im peloponnesischen Kriege Kleon Heer-

führer sei. Im peloponnesischen Kriege waren nämlich weder Solon,

noch Aristides, noch Miltiades gegenwilrtig ; aber man führt gleich-

sam ein Eidolon derselben vor, das zu den Athenern über Kleon

rede. Solches hat Eupolis im goldenen Geschlechte (jnu4fr tuqjyfftt

511, 4) gedichtet, und Aristides in der Rede für die Viere“.

Diese Definition ist, wie auch die Analogie der Technik der anderen

Definitionen des Moses beweist, Weiterbildung der Worte des Aph-

thonius in Rhett, ed. cit. 1, 101, 9 sqq.: EiSiaXonotta di r)

ngoawnov fiiv e'yovßa yvuiQifiov, Ttifvto^ di, xai tov Xiyuv

navactfievov. uv iv /ir/fiotg EvnoXig enXaßiv xai Ayiarttdift iv

Tiö vriiff tmv TtßßaQWV. Allein es ist eine verdienstliche Art der
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Weiterbildung insofern
,

als Moses auf das Citat des Aphthouius

hin den Eupolis nachgeschlagen und dort im ytgvaovv ytvog Bei-

spiele gefunden hat
,

die ihm besser gefielen als dasjenige
,

auf

welches Aphthouius ihn verwies. Mit dieser Mittheilung Aber die

Eidola des Solon, Aristides und Miltiades, die sieh über das Stra-

tegenthum des Kleon aussprechen, vervollständigt Moses unsere Kennt,-

niss der im ygvaovv yivug auftretenden Personen in ganz brauch-

barer Weise, und die Nachträge der Comioorum atticorum frugmenta

werden diese Stelle berücksichtigen müssen. Nach diesem Präce-

ilenzfalle wird man aber auch den eben entwickelten Weg, auf

welchem ein Lyourgusfragment durch eine zu vermuthende Vorrede

der Rhetorik des Moses hindurch sich zu dem Bisehoffe Sebeos

verirrt haben könnte ,
nicht mehr unglaublich finden

,
und es lässt

sich als*) als die Zeit, innerhalb welcher die beiden ersten Bücher

der Rhetorik sammt der Vorrede und dem Titel verloren gegangen

seien, die Zeit nach Sebeos und beträchtlich vor 1U04 p. Ch.

angeben.

Als Beispiel davon nun, wie sich die Definitionen des Moses

zu denen des Aphthonius verhalten, sei hier die der Chrie übersetzt

(p. 341): „Die Chrie ist eine kurze Erzählung, die mit Beschick

zu einer Person hinaufführt. Und so genannt ist sie davon
,
dass

sie für das Leben sehr nützlich ist. Und von den Chrieen sind

die einen Ausspruchschrieen , und andere Handlungschrieen
,
und

andere gemischte. Und Ausspruchschrieen sind die, welche durch

einen Ausspruch allein ihren Nutzen anzeigen; eine solche ist:

Plato sagte, die Knospen der Tugend schwöllen durch Schweiss

und Arboit. [Denn der Nutzen einer derartigen Chrie wird durch

den Ausspruch angezeigt.] Und Handlungschrieen sind die, welche

eine Handlung in sich enthalten ; eine solche ist : Pythagoras, von

Jemandem gefragt, wie gross das Maass des Lebens sei, verhüllte

sich ,
nachdem er sich ein wenig sehen gelassen. [Hier lipgt nur

die Handlung des Anblickes vor.] Und gemischte sind die aus

beiden, Ausspruch und Handlung; eine solche ist: Diogenes, als

er ein Kind ungehorsam sah
,

schlug den Pädagogen ,
indem er

sagte: warum lehrest du es so? [Hier war die Züchtigung eine

Handlung, und die Begründung des Schlagens ein Ausspruch, des-

halb ist sie auch gemischt.] Dieses ist also die Eintheilung der

Chrie. Ausfuhren wirst du sie aber mit folgenden Abschnitten

:

Zuerst wirst du etwas weniges zum Lobe dessen , der spricht,

sagen. Sodann die Begründung. Hernach stelle es vom Gegen-

theil aus dar. Auch die Erzählung wirst du sagen und wirst das

Beispiel dazufügen und wirst sie bekräftigen durch Zeugniss. Und
wirst die Chrie beschliessen mit einem kurzem Nachworte*.

Vergleicht man hiermit die Definition bei Aphthonius ed. cit.

I, 62, 14 s<iq. Xotia tariv ctnofivijuovtvfict avvro/tov, eioröytug

tni Tt noöatuTtov dvatfigovoa, ygdiodtjg di ovtJa ngoaayogtvirai
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ygcici Tr
tg öi ygtiag To fiiv Irin Xoyrxdv ro 81 ngaxrixnv

tö di fitxrcv. xai Xoyixdv uiv to rw Xoyin ätjXovv rrjv tift-

Xttav ' olov TlXctttov roig rr;g äntri^g xXöivag idgwu xai novotg

i'Xtyt (fvea&ai
1 noaxrtxov di to ngäitv Gijpiaivov • plov flviia-

yogag igutTtjd'tig, ndaog av iiij twv äv&gwniuv d fttag, ftpayv

ri tpaveig, dntxgviftuTO, iitrnov tov ftiov Tr,v /iiav notoi'fttvog’

fuxrov di to IS durf orioinv, Xoyov xai ngct!;t(ug • olov Jioyivtjg

fittoäxtov iwgaxwg ctraxrovv tov naidaywyiv inataev
, Ina-

nuiv
,

Tt ydg Toiavra naidevetg
; ’H ftiv ovv dia/gtutg avrtj

rijg ygdag • igyceaato di avri)v Toladt roig xt'faXaiotg • iyxtu-

fitadTixäi, nagatfpaoTixtji
,

rät rijg airiag, ix tov tvavriov,

nagaftoXy ,
napaSti'yfian, (taoTvgiu naXatw v, tmXdyig ftgayü.

so ergiebt sieb, dass mit Ausnahme der drei eingeklammerten Sätze,

die lediglich reeapitulirend sind und schon deshalb ans keiner Neben-
quelle stammen können

,
und mit Ausnahme einiger Flickwörter,

die Moses eingeschaltet hat, um aus der Aufzählung der XKfdXaia
bei Aphthonius Sätze zu machen

,
die ganze Definition aus Aph-

thonius übersetzt ist. Nur das ygetwÖt]

g

des Aphthonius in ed.

cit. 1, 02, 15 ist zu „für das Leben sehr nützlich* (Iflriiyiuqnjtt

oy uiiuljiu[uuif gja 341, 5) erweitert, nicht willkürlich, sondern

unter dem Eindrücke des ftiuHftXrjg bei Theon in ed. cit. I, 202, 2.

Nun sind allerdings nicht alle diese Definitionen gleichmässig

sklavisch aus Aphthonius übertragen. Tn der Definition der Gnome
(p. 356) ist die Reihenfolge der bei Aphthonius uufgezählten Bei-

spiele geändert und die Beispiele des agorgta tixov und des

dXrftlig ganz ausgelassen. In der Definition der Anaskeue (p. 374)
sind die Worte des Aphthonius in ed. cit. I, 72, 13 to di ngo-

yvftvadfta roiro iräirav iv iaVTiu ntgiiyu tt)v rijg riyvr,g

ioyvv, wohl mit Rücksicht auf ihre Wiederkehr bei Aphthonius

am Schlüsse der Kataskeue I, 77, 12, zu: „Und diese Uebung
sollst du für nützlicher halten als die anderen

,
denn die ganze

Kraft dieser Kunst wird durch Widerlegung und Bestätigung be-

stimmt“ erweitert. Die Aenderung ist inhaltlich unbedeutend; sie

ist aber für die Geschichte der Ueberlieferung der Rhetorik des

Moses wichtig, denn daraus, dass Moses die Kataskeue, die ja in

allem auf ganz dieselbe Weise, wie die Anaskeue, nur mit den

entgegengesetzten Mitteln vorgeht, hier am Schlüsse der Anaskeue
gleich mit nennt, geht hervor, dass er auf eine besondere Behand-

lung der Kataskeue verzichtet hat, und dass also nicht etwa hinter

dem jetzt als drittes gezählten Buche der Rhetorik ein Buch über

die Kataskeue fehlt, wie man bei oberflächlicher Vergleichung

der Rhetorik des Moses mit Aphthonius glauben könnte. In der

Definition des Encomium sind von Aphthonius 1 ,
86 die Zeilen

6— 8 wörtlich übersetzt, daran ist die Uebersetzung von 86, 10—87, 2

Digitized by Google



Baumgartner, Ueber das Burh ,,die Chrie“. 471

gefügt , dann neben Demosthenes noch Plato genannt. Dann sind

den Objecten des Lobes
, die bei Aphthonius stehen , mehrfach

andere, ähnlichwerth ige substituirt. Von Aphthonius I, 87, 13— 87, 19

ist die Uebersetzung wiederum so gut wie wörtlich. Freier ist die

Definition des Tadels, doch ist auch hier namentlich gegen Ende

Aphthonius immer durchscheinend, während bei der Syncrisis (p. 476)

gerade der Anfang buchstäblich aus Aphthonius I, 97, 18— 21

übersetzt ist, und das folgende freier umschrieben. Die Definition

der Ethopoiie (p. 510) übersetzt zunächst Aphthon. I, 101, 1 — 5,

dann folgen andere Beispiele. So schlägt Moses für die eigentliche

Ethopoiie das vor: Welche Worte Achilles sprechen würde beim

Weggange des Patroolus. Für die l’rosopopoiie : Welche Worte das

Meer sprechen würde, wenn die Lacedämonier die Meerherrschaft

gewännen. Solches habe, fügt Moses 510, 18 hinzu, Aristides

verfasst, und Menandros, indem er den Elenchos in Gestalt einer

Gottheit vorgeführt habe. Den Elenchus des Menander erwähnt

auch Aphthonius, aber weniger ausführlich. Von einer Stelle des

Aristides, die das Meer schildere, wie es sich über einen Anlauf

der Lacedämonier zur Seeherrschaft verwundere, sagt aber Aph-

thonius nichts ,
und der erhaltene Aristides kennt keine solche.

Dennoch aber ist die Berufung des Moses auf ihn keinesfalls ein

Versehen, denn Hermogenes prog. in Rhett, ed. cit. I, 45, 1 führt

als Prosopopoiie an: naget reg 'Agiaxtidtj ij \tu\aaaa noiürai

to vg Xöyovg ngog rovg 'A&rjvalovg. Welchen Inhalt diese Xoyoi

des Meeres hätten sagt Hermogenes nicht, es kann aber wohl

kein Zweifel obwalten, dass er dieselbo Stelle des Aristides meint,

die Moses nach ihrem Inhalte ausführlicher beschreibt, und dass

also diese Stelle des Moses uns wirklich ein Fragment aus einer

Rede des Aristides kennen lehrt. Die von Aphthonius abweichen-

den, aber durch Lectüre, die unter der Anweisung des Aphthonius

vorgenommen ist, gewonnenen Beispiele für die Eidolopoüe sind

schon erwähnt, der Schluss der Definition ist wiederum ganz buch-

stäblich aus Aphthonius übersetzt, nur das ccv&r,pcp von Aph-

thonius I, 102, 8 ist darin ausgelassen. Auch die Definition der

Ecphrasis ist nur Verkürzung der aphthonischen
,

ebenso die der

Thesis
,

in welcher mehrfache Umstellungen der Sätze des Aph-

thonius vorgenommen sind, aber keine weitere Quelle auftritt.

Die Handschrift des Aphthonius
,

welche Moses benützt hat,

steht dem Vindobonensis bei Walz am fernsten und dem Parisiensis

am nächsten. Mit ,u
f'
Ay»A-ujy (341 , 4) schützt Moses das

ävatftgovoa von Aphth. 1, 62, 15 gegen das (figovoa von Vind.

Mit dem Acc. qgetp&'h (341, 11) schützt er das ngägiv von I,

63, 3 gegen Scheffer’s Conjectur nga^i. Mit dem A- von 356, 21

schützt er das von Vind. ausgelassene xai in I, 68, 9. Ein schon

von Zohrab erkannter Uebersetzungsfehler ist das 4m//»Ay/& statt
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ufii//w(i/.j />7» (374, 5) für das ndvvara von I, 72, 6. Durch

das phni^J-piUit von 874, 5 ist das von Vind. ausgelassene r rjr

von I, 72, 7 geschützt. Mit dem (nupt-my IfiuiT von 386, 3

schützt er das von Vind. ausgelassene, vom Scholiasten der Aldina

als aphthonisch bestrittene xa?.wv f
t
hinter dem Tivi von I, 80, 19.

Mit ‘ft"‘ l" 386, 13 schützt er das y.t(fdXaiov, mit welchem Par.

für 1, 81, 6 bei Walz allein steht. In 413, 3 fehlt ein Aequivalent

für das bei Walz I, 86, 6, nur von Par. ausgelassene rivi. Mit

dem jufhSfh L '{. JiuftJJfü von 413, 20 beweist er
,

dass bei

dem tig il’V%))v xa't awuct von I, 87, 14 nichts fehlt, und das

falsche yrtvV'L«/Lu von 529, 6 beweist wenigstens, dass Moses

hinter dem 'VfttjQOg von I, 103, 21 noch die Erwähnung der Odyssee

gelesen habe.

Die Themata der von Moses wirklich ausgeführten Progym-
nasmen sind folgende

:

Rhet. I, 1. Diogenes, als er einen Knaben ungehorsam sah, schlug

den Piidagogen mit dem Stocke.

2. Alexandros der Maeedonier von Jemandem gefragt

:

wo sind deine Schütze ? sprach auf dio Freunde

zeigend : bei diesen.

3. Den weisen Sokrates frag Jemand : warum trägst

du die sehr begabten und die unbegabten tausend-

mal dasselbe? .lener sagte: Jene wegen des Eifers,

diese wegen der Mühe.

4. Den Lacedümonier frag Jemand : wo sind die

Grenzen Spartas? Und jener zeigte die Lanze und

sagte: hier.

5. Die Pythagoräerin Theano frag Jemand: wie viel

Tage nach der Beiwohnung des Weibes beim Manne

ist es würdig in den Tempel zu gehen ? Und jene

sagte: von dem ihrigen weg am gleichen Tage, von

einem fremden weg überhaupt nie.

II, 1. Geld ist notbweudig, und ohne dasselbe kann nicht.«

gehöriges geschehen.

2. Ein Thor ist, wer sich stärkeren als er widersetzt.

3. Man soll vor der Armuth fliehen und in’s grosse

Meer stürzen
,
oder auch sich von den hohen Felsen

werfen.

4. Wer auf Gott vertraut, auf den hört derselbe be-

sonders.

5. Nicht allen ist dasselbe gegeben noch bringt es

Nutzen.
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6. Der Weise siegt durch den Verstand Uber ein zahl-

reiches Heer; aber Ungelehrtheit ist ein unerträg-

liches Uebel.

7. Uebung ist alles.

III, 1. Widerlegung in Bezug auf Niobe.

2. Widerlegung in Bezug auf Kandaules.

3. Widerlegung in Bezug auf Herakles.

4. Widerlegung in Bezug auf Medea.

IV, 1. Ueber den Ehebrecher.

2. Ueber den Arzt, welcher tödtliche Tränke giebt.

3. Ueber den verrätherischeu Redner.

4. Ueber den Räuber.

5. Ueber den Gräberschänder.

V, 1. Lob des Moses.

2. Lob des Oelbaunies.

3. Lob des Frühlings.

4. Lob des Krieges.

5. Lob der Taube.

VI, 1. Tadel des Absalom.

2. Tadel des Fferdes.

3. Tadel des Berges.

4. Tadel der Rebe.

5. Tadel der Schifffahrt.

VII, 1. Vergleichung des Abraham und des Elias.

2. Vergleichung des Landbaues und des Waffenhand-

werks.

3. Vergleichung des Frühlings und des Sommers.

4. Vergleichung des Ackers und des Hafens.

5. Vergleichung des l’ferdes und des Stieres.

t». Vergleichung der Olive und der Palme.

VIII, 1. Was für Worte Adam sprach, als er aus dem Garten

gieng.

2. Was für Wort« Joseph sprechen wird, wenn er von
den Brüdern verkauft wird.

3. Was für Worte David gesprochen hat, als er den

Goliath getödet.

4. Was für Worte wohl Paulus sprechen wird beim

Erblinden der Augen.

5. Was für Worte Petrus sprechen wird nach der Ver-

läugnung des Herrn.

6. Was für Worte der Jordan sprechen wird, wenn er

von Elias getheilt wird.

7. Was für Worte der im Binnenland wohnende spre-

chen wird, wenn er zum ersten Male das Meer sieht.

IX, 1. Beschreibung Abrahams, als er die vier Könige ver-

trieb.
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2. Beschreibung des Volkes, das sich in das Meer be-

giebt.

3. Beschreibung des Zweikampfes des David und Goliath.

4. Beschreibung des Nachtkampfes des Gideon gegen die

Midianiter.

5. Beschreibung der Jagd.

6. Beschreibung des Obstgartens.

7. Beschreibung des Schiffshafens.

X, 1. Ob man heirathen solle.

2. Ob man Mauern bauen soll.

3. Ob man zu Schiffe fahren soll.

Add. 1. Was für Worte Adam sprechen wird, wenn er aus

dem Garten geht.

2. Was für Worte die Erde sprechen wird, wenn sie

das Blut Abels des Gerechten aufnimmt.

3. Was für Worte Jakob sprechen wird beim Anblicke

des Mantels Josephs.

Diese ausgeführten Progymnasmen des Moses haben zunächst

alle miteinander die für ihr Armenisch ausserordentlich vortheil-

hafte Eigenschaft gemein, dass sie sich im Wortlaute durchaus

unabhängig von allen erhaltenen dieselben Themata behandelnden

griechischen Progymnasmen halten '). Für die Beurtheilung des

Verhältnisses des Moses zu seinen griechischen Vorlagen erwachsen

indessen gerade hierdurch wieder neue Schwierigkeiten. Zwar, dass

mit Libanius uud Nicolaus
,

bei denen noch die meisten der von

Moses verwendeten Themata ausgeführt wiederkehren, keine nähere

Berührung in der Art der Ausführung vorliegt, begreift sich leicht,

da nicht erwiesen werden kann
,

dass er diese überhaupt gekannt

habe. Allein höchst befremdlich muss es doch erscheinen , dass

z. B. in Rhet. II, 3 (361, 23) zwar als Titel des Progymnasma die

bei Aphthonius, also einer sicheren Quelle des Moses, in ed. cit.

1,68, 1 3 in derselben Eigenschaft fungireuden Theognisverse %pt}

ntvir/v (ftvyovra xa't tg [uyocxriTta novrov oititüv xai nerptöv,

Kvpvt
,

xar fjkiftctTtoV mit lupJ-ufii 4 J^Uß. lAilf

tßtufti) /,y // Y*
tthrbfu luti iuh/.y Ahi] | Al if/u/iu/j

1) Die Ungleichiniissigkeit, dass die ausgeführton Progymnasmen in reinem

Armenisch geschrieben sind, die Definitionen dagegen in jenem abscheulichen

Uebersetzerjargon
,
den man jetzt weitaus am beston bei A. Merz in Dionysii

Thraeis ars grammatica ed. Uhlig, Lips. 1883, praef. L11I—LXX11 kennen
lernen kann, soll wohl auch in der sohr vorsichtigen CharacterUirung der Rhe-

torik in Thes. arm. I, Ven. 1836, praef. 18a 15 ausgedriiekt sein, welche lautet:

ißty» m’hiTu/ftfö 4 ujn.it/Jtj tf [ttnf*

J

nt/httilfuilf

ptußj ff£ ufittlfiiiiijt j m ifu U~ i^nhJ Ifuifii/htt* ftt*b . d. h. „die man

nicht völlig verstehen kann, ohne die griechische Ausdrucksweise zu kennen

Doch fehlt es im Laufe derselben auch nicht an acht Armenischem“.
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<
*nut'L. 't F‘uC^,‘‘,

‘U ziemlich genau übersetzt worden sind '),

«hiss dagegen in der Ausführung dieser Gnome nicht nur kein An-

klang an Aphthonius vorkommt, sondern sogar noch 361 , 34 an

Stelle des Theoguis als Autor für diese Gnome Bias genannt wird.

Dieser schreiende Widerspruch mit Aphthonius, der 1. c. gleich im

Beginne seines Progymnasma den Theognis ausdrücklich nennt, be-

gründet für mich die Annahme, dass Moses zu der Zeit, als er Aph-

thonius, Theon und andere rhetorische Handbücher zu seiner Ver-

fügung hatte, sich aus denselben nur die Definitionen und eine Liste

von Progymnasmentiteln
,

die er für Rhet. III, 1— 4 mit ausführ-

licheren Auszügen versah, zusammengestellt habe, zu der Zeit aber,

als er die Ausarbeitung der Progymnasmen selbst unternahm, ledig-

lich nur auf diese seine Excerptensammlung angewiesen gewesen

sei
,

wobei sich dann Verwechslungen in den Namen der Autoren

für die Themata leicht erklären, und sich zugleich erklärt, warum
die den Progymnasmen in der Regel beigefügten testimonia veterum

nicht aus griechischen Schriftstellern, sondern stets, auch bei heid-

nisch - mythologischen Themen
,

aus der Bibel genommen sind.

Speciell diese Citirung des Bias für den Spruch des Theognis halte

ich für das Resultat einer doppelten Verwechslung mit dem bei

Theon in ed. cit. I, 206, 15 citirtcn Spruche des Bion
,

dass die

Habsucht die Metropolis aller Schlechtigkeit sei
,

welchen Spruch

sich Moses seiner Zeit neben den des Theognis als eventuelles Thema
notirt, daun beim Aasarbeiten zunächst die Autoren der beiden

Sprüche mit einander verwechselt und schliesslich dem Bion den

ihm bekannteren Bias substituirt haben wird.

Eine litterarische Bereicherung bilden von denjenigen dieser

Beispiele, für welche Moses einen Autor citirt, nur die sehr tri-

viale Gnome II, 5 ,
für welche er sich auf Menander beruft

,
was

mau wohl wird für richtig halten dürfen , da mit Ausnahme des

schon erwähnten Bios alle für die Gnomen sonst noch citirten Au-

toren — es sind Demosthenes für II, 1 ; Hesiod für II, 2 ;
Homer

für II, 4; Euripides für II, 6; Periander für II, 7 — die Probe

bestehen, und dann zweitens der längst bekannt gemachte Auszug
aus den Peliaden des Euripides in III, 4. Für III, 3 citirt Moses

1) Noch buchstäblicher übersetzt sie allerdings der Philosoph Davith in

opp. cd. Veii. 1833, p. 105, 20 mit ufutptn 4r j ***tu* !**»•• rti {Jt.'hli

U.
%

ft tfh b tuljfiin/. tjh Uihtfuiltl* b nifh
f

tu *ft ifjit/utjf
f | )

tfjt i n 7/ /, (

Dieser Unterschied in der Technik der Uebersetzung eines

und desselben Distichons ist ein innerer Beweis, dass nicht Davith der Verfassor

der Rhetorik sein könne, wie es der von Karekin in op. cit. 1, 270 Anm. 1

erwähnte Arakhel, den man, um ihn vor der Verwechslung mit Arakhel von

Tauris zu bewahren, als Arakhel von Siunikh zu citiren pHegt, behauptet.

Freilich ist dieser innere Beweis ganz überflüssig, da der Vorfosser der Rhetorik

sich im Texte des Nachwortes selbst Moses nennt.
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keinen Autor, und da darin ein bekanntes griechisches Sagenmotiv

in einer besonderen Recensiou auftritt, so soll dieses Capitol als

Muster eines der von Moses ausgeführten Progyinnasmen hier über-

setzt sein:

„Alle Erzählungen der Dichter könnte man vielleicht mit Recht
beschuldigen Grand von Verderbniss zu sein. Da diese die Schlicht-

gesinnten mit ihren Fabelmolodieen gar verführerisch aufregen und
zugleich auf den Weg der Sittenlosigkeit fuhren. Aber namentlich,

wenn sie verkündigen, dass Herakles in der volkreichen Nacht des

grossen Festes eine frevelhafte Verführung vollbracht habe, so ist

das eine über alles hinaus erlogene Erzählung. Und ein solcher

führt nicht nur irre von der rechten Strasse, sondern wird auch
für vielfach und zehntausendfach magisches Unheil, geradezu zu

ewigem Verderben den Hörern zum Anlass, indem er mit solchen

Worten fabelt: In einer Stadt Arcadia sei ein Fest der Athene
abgehalten worden

,
und als eine Priesterin derselben

,
Auge ,

die

Tochter des Aleos, an der nächtlichen Feier getanzt habe, da habe
Herakles ihr Gewalt angethan. Und zum Merkmale der Ver-

führung einen Ring bei ihr zurücklassend
,
sagt er, ging er weiter.

Und von Auge, dass sie von ihm schwanger geworden den Telephus

gebar
,

der von seinem Schicksale den Namen erhalten hat. Und
als der Vater die Verführung erfuhr, zürnte er sehr, und sie schrei-

ben, dass er den Telephus aussetzen liess in die Einöde, und hier

ihm eine Hirschkuh das Euter gab. Und die Auge wollte er

durch Versenken vertilgen. Zu jenem war in dieser Zeit Herakles

gewandert, und da er wohl an dem Ringe erkanute, dass von ihm
die Verführung geschehen sei

,
lud er das von jener von ihm ge-

borene Kind auf, imd jene rettete er vor dem drohenden Tode. Und
sie verkünden dann wiederum, dass gemäss der Weissagung des

Apollonos *) Teuthras von ihm die Auge zum Weibe genommen

1 ) Wirklich ho, utj
,
was (ienitiv zu einem Nominativ

%nu =‘stnökXaivos ist. Da die im Armenischen ziemlich häufige Erscheinung,

dass auf otf auslautondo Genitive griechischer Eigennamen als armenische No-

minative fungiron, von Petormann in Porta lingg. Orient. VI 2 38 nicht erkannt

worden ist. so soll sie hier in Kürze nachgewiosen werden. Ins Armenische

herUbergenommene, im Nominativ auf ot ausgehende griechische Eigennamen

wandeln im Armenischen ihr nn im Genitive in der Kegel zu /«««/ um, können

aber auch statt dessen [• au nu nnfügcu, so dass man z. B. ebenso gut if

uftiuß (Mos Chor. II, 1, p 09, 23) sagen kann, wie (Mos. Chor

II, 72, p. 152, 5) u. s w. Nun kommt es aber mehrfach vor, dass auch auf

u t
' ausgehende Genitive griechischer Eigennamen von den Armeniern als auf

df ausgehende Nominative aufgefasst und als solche in’s Armenische aufgenoinmon

werden und nun ihr für eine Nominativendung gehaltenes o% bei ihrer arme-

nischen Declination ebenfalls in Luy umwandeln, oder [i an dasselbe anlugen.

Wohl das am häutigsten verkommende Beispiel ist der armenische Nominativ

‘VI-
nu . der nichts anderes als der trausscrihirto griechische Genitiv Jtot ist.
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habe und deu Telephus zum Sohue. Aber, wie dieser sagt: es möge
die Stadt Arcadia irgendwo sichtbar werden ! Und bei welchen

seinerseits aber min wieder den Genitiv tyfinuft bildet z. B. bei Mos. Chor.

II, 12 (86, 19). Ebenso ist der Ablativ jk^Vitnuk , der boi Eus. chron. arm.

ad. ann Abr. 481 steht (vgl. *[t ^LqL'bnu boi Aristides ed. Yen. 1878, p. 10. 3).

von einem Nominative \*nLltnu abgeleitet, der nichts anderes ist, als der für

einen Nominativ gehaltene griechische G.'JSXXrjvof. Wenn ferner Mos. Chor. II, 12

(85. 1) und vielleicht auch II, 14 (88, 21) \\jiuikJliq.Luy schreibt (vgl. zur

Orthographie Mecliithar von Ani ed. Patkanean. St. Ptbg. 1879, p. 23, 1 und

zur Sache Berossus bei Clem. Alex, protr. 19 S.) t
so geht er von einem No-

minative W^iiuihJ^nti aus, der Transscription von '^ioxifitSos ist. und wenn

Eus. chron. arm. ad ann. Abr. 772 tftfnituJithLtty schreibt, so bildet derselbe

den regelmässigen Genitiv zu einem Nominative */?/&*»«
, der soinerseits

Transscription des für einen Nominutiv gehaltenen Genitiv* (piXnu^iotros ist,

welchem Nominative tylmiuJnltnu das hier in der Rhetorik vorliegende in».
qtibna genau entspricht. Eine Controlle für die Richtigkeit dieser meiner Auf-

fassung mancher armenischen Eigennamen auf nu als griechischer Genitive auf

op, die für Nomiuativo gehalten worden sind, liegt in Folgendem: Griechische

Eigennamen, deren Nominativ auf oz auslautct, können im Armenischen nach

Belieben ihr m« wegwerfen , oder es behalten
, | J.vA/’“ ? [' "" kann z. B. mit

qp wechseln, ll/""/"!/' mit u. s. w. Solche Eigennamen,

die ihr nu abgeworfen haben, erhalten dann als Genitivendung ganz nach Be-

lieben des Autors, das oft im gleichen Satze wechselt, uy
,

#»«. oder /» angefügt.

Ganz ebenso wie die griechischen Nominative auf uz werden nun aber auch

griechische Genitive auf os unter Abstossung ihres <»»’ als armenische Nominative

verw endet. Wohl das am häutigsten vorkommende Beispiel ist
||

,

das sowohl „Olympia*“ als „die Olympiade" bedeutet und sich in der erstoren

Bedeutung auf uy
,

in der letzteren auf [t declinirt. Ganz ebenso verhält es

sich mit
,

das sowohl „Ptolemai*“ als „die Ptoloraäerin“ bedeutet

und in der ersteren Bedeutung bei Mos. Chor. II, 14 (89, 15), in der letzteren

ibid. p. 89, 12 steht. Auch hier ist griechisches IlToXefiatfios als ein Nomi-

nativ botrachtet und unter Streichung der Endung ns als armenischer Nominativ

gebraucht. Wohl auf ganz demselben Wege ist auch das Wort

die Pyramide, ins Armenische cingedrungon. Zwar behauptet Auchor zu der

Stelle in seiner Ausgabe des Eusebius Von. 1818 (ed. in fo.) I, 101, 31, der

ältesten Stelle, an welcher wir das Wort nachweiscn können, und an welcher

cs allerdings der armenische Ueborsotzer noch für einer Glossirung bedürftig

gehalten hat, es sei diese Form aus dem griechischen Accusative nv^nftiSa zu

erklären. Das scheint mir nicht richtig, denn die in Bagratouni’s ^uyt-p^h

[Half"Sh nt ’t ufi^utu /ntf ,
Veu. 1852, p. 14, 33 auf-

gezählten
,

Sn*s Armenische aufgenommenen griechischen Accusative auf n

( Mos. Googr. p. 59G, 14 ; *PP- IG, 8*,

utt^tty Mos Chor. II, 29, p. 104, 7 j ||
r^nt/üffiutq ny Mos. Chor. III, 21, p. 20|

,

13; haben ihr •
*y

(resp. tu
,
denn schliessendes j wird von den armenischen

Abschreibern nicht besser behandelt, als Jota adscriptum von den griechischen)
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anderen zuverlässigen Geschichtschreibern wurden solche erstaun-

liche Dinge als zu der Zeit geschehen bestätigt? Die doch alle

Leidensschieksale des Lebens mit glaubwürdiger Erforschung aus-

gestattet erzählt haben, die Einzelkämpfe auf dem Lande, und von

den Scbiffsschlachten auf dem Meere
,
und von jener Siegen und

Niederlagen. Da haben sie dieses wohl nicht in deutlicher chrono-

logischer Aufzeichnung Vorbringen können? Trügt das nicht voll-

ständig das Kennzeichen des Irrthums und der Uuächtheit? Ferner,

abgesehen hiervon
,

hat die Lügengeschichte noch weitere zweit«

Unglaublichkeiten. Warum trachtete der, welcher durch die Aecht-

lieit seiner guten Sitten glänzte und sich selbst beherrscht habend

durch Tugend strahlte, nach einer solchen unrechtmässigen Ver-

bindung, und noch während er am volkreichen Allerweltsfeste die

priesterlichen Singtänze der Athene ausführte ? Gehört« es sich da

nicht
,

dass er im Heiligthume wohlgefällig war
,
und nicht im

Gegentheile Abscheuliches vollbrachte, selbst gesetzt, dass es bei

den Besuchern des viele versammelnden göttlichen Festes unbekannt

hätte bleiben können
,
und zum zweiten, dass er sich fürchtete vor

dem gottgesandten Zorne? Ferner wäre es auch unwahrscheinlich

von einer Jungfrau, dass sie in der Stille schwiege, sie die von

Kindheit an der Athene geweiht ihre Jungfräulichkeit rein bewahrte.

Und vollends, da es zur Hand lag, es durch Rufen der Menge der

Singtänzer kund zu thun
,
und mit Hülfe dieser der Gewaltthütig-

keit jenes zu entrinnen. Aber gesetzt es würde auch der Priesterin

zugetraut, so war es ihnen doch ganz unmöglich, den Wunsch nach

der tingehörigen Verbindung auch zu verwirklichen. Denn wie

von der Mittagssonne, so sind von den Fackeln und Leuchtern

unverhüllt vom Dunkel alle Orte strahlend geworden. Und vollends

da jener Tanz zugleich Anfang und Beschliesser des Festes war,

wie wiederum unterfieng sich da Jemand von Schändlichem zu reden,

oder auch Jemandem zuzuhören, da auf ihn die Augen aller gerichtet

blickten
,

geschweige denn
,

dass er dem Schimpflichen Vorschub

geleistet hätte. Wiederum
,

auch noch ein Kennzeichen der Be-

schimpfung bei ihr zurückzulassen, das ist etwas ganz unerhörtes. Es

sämmtUch tieibeliaiten. Dadurch wird aber u/lnuujfiit , das kein solches

aufsnweisen hat, doch eher den Formen, die wio
j ^ und <Tp

durch Abstossung eine« os gehildet sind, zugesellt. Woher den Armeniern diese

merkwürdige Stumpfheit gegen den Unterschied /.wischen Nominativ und Genitiv

griechischer Kigennainen gekommen sei , die sieh in dieser Kecipirung grie-

chischer Genitive als nrmenischo Nominative kundgiebt. lässt sich freilich nicht

sagen. Es läge natürlich nahe
,

sie von dem Verkehre mit den indeclinabeln

Kigennainen der Septuaginta herzuleiten; sie scheint aber noch fortgedauert zu

haben , als mau über das Zeitalter der „Heiligen Untersetzer" längst hinaus

war. Noch in der dem Gregor Magistro» 'zugeschriebenen Platoübersetaung

od. Ven. 1877 sind derartige Hyperdeclinationen griechischer Genitive, « It

ed. cit. 54, 10 (0«ttdos von Apol. 28 0 und H»M

83, 21 (Jtvnaltojvae von Tim. 22 A) gar nichts seltenes.
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ist ja sogar Sache eines Wahnsinnigen, selbst sein Vergehen zu

offenbaren, also jedenfalls keineswegs Sache eines sehr Weisen.

Und dass der Vater zu solchem Zorne getrieben worden sei, da

ist allen klar, und Niemand begreift es nicht, dass diese Erzählung

voller Widersprüche und Anstösse sei. Es ist der heisse Wunsch
der Eltern, Kinder bei sich zu haben. Und wegen dieser bemühen

sie sich mit Mitteln aller Art Schwierigkeiten eben zu machen.

Und selbst wenn es dazu käme
,
das Leben für sie herzugeben, so

sind sie bereitwillig zu ihrer Errettung. Und da dieses also ist,

wie ist es denn jenem zuzutrauen
,

dass er sich selbst an seinen

Kindern vergreife
, das eine den Raubthieren zum Frasse aussetze

,

und das andere durch Ertränken im Meere beseitige? Und auch das,

dass jenes unheimliche Wild komme zur Säugung des Kindes und

im Stande sei nach Menschenart das Schwache zu pflegen, als ob es

nicht auf der Stelle und sogleich, sei es vom kalten Proste, sei es von

der glühenden Hitze, oder auch von einem schrecklichen Raub-

thiere, oder einer giftigen Schlange wäre umgebracht worden. Und
da dieses ungereimt und fern vom glaublichen erzählt worden ist,

wem sollte das folgende, dass an unbetretenem und gänzlich ein-

samem Orte Herakles wie ein Wahnsinniger wandere nicht unan-

nehmbar erscheinen? Denn es hatte derselbe keine vorauswissende

Kenntniss von der Beseitigung des Telephus, und nicht war es für

die Wanderung gewöhnlich, dorthin zu führen. Und vielleicht

sage man
, durch Zufall der Fahrt sei er an den Ort gekommen,

so gehörte es sich doch, dass er die Schande nicht zur offenkun-

digen Kenntniss gelangen liess und nicht selbst seine Schmach
öffentlich bekannt machte. Und der Gipfel dieser Fabelei ist dieses:

das ist nämlich die Gewohnheit der Höheren und hier gemäss der

Ordnung der Menschheit, die Ehebrecher und die völlig Gesetzlosen

mit den schwersten Strafen aus der Mitte zu schaffen ,
und nicht

das, dass dieselben auf jener Geheiss Stadtbürger seien und doppel-

ten Glückes Austheiler würden. Aber auch für Teuthras ,
einen

König und mit Reichthum beglückten, wäre dieses erzählte ganz

unvortheilhaft, sich ein Schandweib zuzugesellen und dessen Spröss-

ling der Verführung zum Erben des Königthums zu machen, was

ihm von nah und fern zugleich die niedrigsten unter beständiger

Beschämung und selbst Erröthen zugeführt hätte. Eine Erzählung

nun, die derart vom Anfänge bis zum Schlüsse mit Lüge vermischt

ist und mit geradezu magischem Blendwerke , von der scheint es,

dass sie auch nicht im geringsten Wahres enthalte. Wer sollte da

nicht beleidigt das Gesicht abwenden und völlig sich davon los-

sagend die Früchte der Sittenlosigkeit dem Vergessen über-

antworten ?*

Die Wahl der Themata zu den Progymnasmen und die Art

ihrer Ausführung bewegt sich, wie man aus diesem Inhaltsverzeich-

nisse und diesem Beispiele sieht, ganz innerhalb der uns von den

Ausläufern der griechischen Rhetorik her bekannten Grenzen. In

Bd. XL. 32
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der Durchoinandermischung biblischer und heidnischer Themata ist

Moses am ehesten etwa mit dem Sophisten Nicolaus zu vergleichen,

hei welchem ebenfalls das zwölfte Progymnasma hei Walz, Rhett I, 494
den Titel führt: tivug äv einen Xoyovg o 'Adgaeirog vixijfiuvrwv

brtßaituv xexi in) kwvnov Taif ijvcu rovg neaovrag ’Agyeiovg und
das 13te ibid. p. 499: rivag uv einen Xdyovg »j frtoroxog, öre

uert'/ietXev 6 Aplariig rd vdwp eig oivov eig tov ytiftov. Nur
geht freilich Moses in der Buntheit insofern noch weiter, als er,

wie erwähnt wohl nothgedrungen, auch für die heidnischen Themata
die testimonia veterum jeweilen aus der Hibel entnimmt, immerhin
ohne zu behaupten

,
der betreibende Heide habe eine ßibelstelle

nachahmen wollen.

Vom Nachworte soll wenigstens noch der Eingang hier folgen,

weil derselbe dafür charncteristisch ist, durch welche Aussichten

man im fünften Jahrhundert hoffen konnte, einen Armenier an das

Studium der Rhetorik zu locken.

„Von hier zu Höherem auffliegend wirst du herrlich tanzen in

den seligen Tänzen der Meister im Singen in der Chorsänger
Versammlung. Wo du mit wortgeschmückter Klugheit kunstreich

redend immer gepriesen werden wirst von den hoch Geistbegnadeten

aus den weisen Schaaren, und mit leseeifriger Uebung dich in den
Kampf der Wortkrieger begehend den Mund verschliessen wirst

mit treffendem Worte den auf das Wort stolzen. Du wirst anlangen

hei der obersten *) Stufe, wo vollbringend das zur Feier gehörende

und unter frommem Eifer der festliebenden Seelen du dich dem
Feste trefflich lobend anschliessen wirst. Dann auf dem zahlreich

besuchten Versammlungsplatze
,

in den ganz priestergeschmückten

Reihen, in der völligen Edelschaar der Versammlung wirst du mit

segensvollem Rufe beglückwünscht werden. Und beim richterlichen

Stuhle an den eingegrabenen Gesetzessprüchen auslegend (ich lese

580, 22 tupuuutf.unnhiu^) die Prüfungsfrage wirst du zur Ehre

der vordersten Sitze vorrücken. Unter solchen glorreichen Freuden

mögest du der Stolz der Stammesgenossen werden und bewundert

1) Dam plSieustjh von 580, 15 ist hier ganz aufs Gernthowohl übersetzt

Die Bedeutung dos ersten Theiles des Compositum* ist völlig unbekannt, und

dio dos zweiten hier widersinnig. Der Endung nach muss mau nämlich das

Wort für ein mit u*tjb (Gen. "t „Geschlecht, Nachkommenschaft“ zusammen*

gesetztes Adjoetivum halten, wie ^tuß^unfh Mos Chor. I, 20 (44, 31», q
Mos. Chor. I, 11 (23. 8), n^mqU hv. Job. 4, 46 gebildet sind. Dem
steht aber entgegen, dass ein mit „Nachkommenschaft1

* gebildetes Compositum,

mag es nun Adjectiv oder Substantiv sein
,
doch nicht wohl eiue „Stufe“, sei

dieselbe auch noch so bildlich gemeint, naher bestimmen kann. An demselben

Uebelstande leidot aber auch die Conjectur der Mochitharisten ü'.„qU vgl.

*y
t
np \\usn tom. 1, Ven. 1836, p 481a s. v. pt/htuqh

;
das Wort kommt

nach Ausweis dieser Stelle des Thesaurus nur hier vor.
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bei kunstliebenden Schülern , überall gefeiert mit dem Ruhme der

Zuschauer. Dieses ist das Vorthor des Gymnasiums und die Renn-

bahn für das Vorhaben der rhetorischen Festkämpfer für alle

klügeren Jünglinge. Auf diesem dich einübend indem du arbeits-

freudig mir deinem Lehrer Moses nachfolgst, wirst du dir einen

haarschroückenden Geistesblumenkranz winden
,
um ihn in deiner

Seele zu tragen
, o Theodoros“. Darauf hin geht dann Moses zu

dem schon erwähnten Mythus von der Krähe über, der den Theo-

doros vor der Versuchung bewahren soll
,

diese Mustersammlung
bloss zu plündern statt sie nachzuahmen. Merkwürdig ist hierbei

hauptsächlich das, dass jede Anspielung auf die Verwendbarkeit

der Rhetorik für die Predigt fehlt. Die Redekunst des Moses will

augenscheinlich Selbstzweck sein; es verlautet aber später nur

ganz vereinzelt etwas davon
,

dass diese Kunst , abgelöst von der

Predigt, unter den Armeniern um sich gegritfen hätte.

Ist nun diese Rhetorik, die also sicher das Werk eines Moses

ist, der vor Sebeos gelebt hat, auch wirklich ein Werk des Geschicht-

schreibers Moses Chorenazi V Die Tradition der Armenier kommt, da

sie erst spät dem Chorenazi die Rhetorik ausdrücklich zuspricht, in

dieser Frage überhaupt nicht in Betracht, wohl aber wird man zugeben

müssen, dass die Annahme der Identität der Verfasser angesichts ihrer

Homonymie das zunächstliegende sei, und dass also die Beweislast

eigentlich denjenigen zufiele, welche Moses den Progymnasmatiker

von Moses dem Geschichtschreiber trennen möchten. Aus Stilgründen

hat nun Zohrab, der einzige Gelehrte, der sich bis jetzt über eigene

Kenntniss dieser Rhetorik öffentlich ausgewiesen hat, dieselbe, und
zwar mit der grössten Entschiedenheit, dem Historiker zugesprochen;

J,up "ttdutU t ifunuitlr^ "iufiu sagt er von ihrem Stile ver-

glichen mit dem der Geschichte in ed. 1796, praef. 8, 22. Dem
gegenüber will es nun schon als Autorität wenig besagen, wenn es

bei Karekin in op. cit. I, 269, 7 sqq. heisst, dass Manche (Karekin

deutet nicht an wer) aus Stilgründen dem Geschichtschreiber die

Rhetorik absprächen, und es muss dahingestellt bleiben, ob Langlois

auf Karekin's eigene Ansicht vom «A«y qutUiuqufhni.[J[n%p np

tujufljujtt[l, u /jp utL ulim {
\\Jrtnnjfiij y

/

m
//

^

tf

p

n‘[J kufup J1,P (op. cit. 269, 11 sqq.) hin berechtigt war, in

Coli. II 49 a 23 sqq. von einer differenee de style qui se fait re-

marquer entre l’Histoire de M oYse et le Traite de rhetoriquo zu reden

ohne zu erwähnen, dass Zohrab das Gegentheil hiervon behauptet hatte.

Nun sind aber allerdings Stilgründe in der Regel Sache des Eindruckes,

und ich lege deshalb selbst auf Zohrab’s Urtheil in dieser Angelegen-

heit wenig Gewicht, und am allerwenigsten darauf, dass ich ebenfalls

nach mehrfacher Beschäftigung mit der Geschichte und mit der

Rhetorik keinen Unterschied im Stile der beiden Werke — die

Definitionen fallen natürlich als im Stile unfrei ganz ausser Betracht

— zu entdecken im Stande bin. Glücklicher Wr
eise bieten nun aber

32
*
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dio Entlehnungen aus griechischen Schriftstellern, die in der Rhetorik,

und die, die in der Geschichte Vorkommen, Handhaben dar, um
mit ihnen auch die Quellenkritik für die Entscheidung der Aecht-

heitsfrage der Rhetorik nutzbar zu machen.

Der Text der armenischen Geschichte ') des Moses Chorenazi

ist zum ersten Male von Thomas von Wanand in Amsterdam im

Jahre 1695 herausgegeben worden als Abdruck einer einzigeu

Handschrift, die bedauerlicher Weise gerade einer äusserst inter-

polirten Classe der Moseshandschriften angehört hat, zu welcher

Classe nach meinen Untersuchungen ausser dieser, jetzt verschollenen,

Vorlage der ed. pr. auch noch die im Jahre 1696 (nicht 1697,

wie 0. F. Neumann, Versuch p. 50 Amn. angiebt,) geschriebene

Moseshandschrift der Leipziger Stadtbibliothek
, welche Handschrift

ich Dank der grossen Liberalität der Direction besagter Anstalt

auf der Baseler Universitätsbibliothek habe vergleichen können, und

drittens die zweite der beiden von Jakob Kareneanz in

uuu [3[tt
ch lijUJUitlniP Irufh

{
L'ltniyi /y uiuftu^

J“ f l| hrulruiftlf [fhy hpt/tuy 3/,~n tuifyiuy
, Tilli.S 1858,

eollatiouirten Moseshandschriften, die beide Tifliser Handschriften sind,

gehören Ausserdem hat aber Thomas bei der Ausgabe diesen

1) Ich sotze im Folgenden stete als genau bekannt voraus: V. Langlois

„Introduction“ in Collection dos historiens ancirns et modernes de 1'Armcnie,

tom. II, Paris 1869, p. 47—52, wo die ältere Litterntur verzeichnet ist;

A. v. Gutschmid, „Ueber dio Glaubwürdigkeit dor armenischen Geschichte de»

Moses von Choren“ in Berichte über die Verhandlungen der K Stichs. Ges <1.

Wiss. Phil.-HUt. Classo tom. XXVIII (1876), p. 1—43; A. v, Gutschmid „Moses
of Chorene“ in Encyclopaedia Britannien, ed. IX, tom. XVI (1883). p 861—
863; Vetter „Moses von Choren der Geschichtschreiber Armeniens“ in Nirsclil*

Lehrbuch der Patrologie und Patristik. Baud III (1885). p. 239— 251. Diese

Voraussetzung soll den ganz fragmentarischen Charactcr des hier über den
Historiker Moses beigebraebten entschuldigen.

21 Dio Zeit, in welche diese Interpolinmg der Moseshandschriften fällt,

wird nach oben dadurch begrenzt, dass der Zusatz ... y,,,^ *"*

'[• [i
ff "’f . den Samuel von Ani (schrieb 1177 p. Ch.) in seiner Chrono-

graphie in oinen Auszug aus Moses Choreuazi und Johannes Katholikos hinter

dem m'hftu von Mos. Chor. II, 7 (76, 4) in erster Person als seine Mei-

nung einschaltet (siehe darüber meino Schrift „Dr. M. Lauer und das zweite

liuch des Möses Chorenazr*, Leipzig 1885, p. 14, 13), in der intorpolirten Hand-

.Hchriftcnc lasse als n%_ ^ in den Text der betreffenden Stelle

des Moses aufgenommen ist. Nach unten liegt die Grenze darin, dass der eine

ihrer Vertreter, die von Knrenoanz im Besitzo des Tifliser Priesters Jacobean

Chatschatour entdeckte Handschrift No. II, laut ihrem Mcmoriale aus einer für

8t. Nerses von Lamhrön ff 14. Juli 1138 p. Ch.) geschriebenen Moseshand-

schrift abgeschrieben ist. Ob die Abschrift seihst im Jahre 1670 oder 1673

p. Ch. erfolgt soi, ist freilich aus Karenoanz’s Darstellung nicht zu ersehen, da

seine erste Mitthoilung des Datums in op. eit 6, 22 von seiner zweiten ibid.
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schon intorpolirten Text seinerseits bei mindestens einem Anlasse

noch einmal aus Samuel von Ani interpolirt. Das Verzeichnis«

der Mederkönige bei Mos. Chor. I, 22 (47, 13 sqq.) lautet nilmlich

— von Schreibefehlern
,
die hier gleichgültig sind

,
abgesehen — in

allen mir bisher bekannt gewordenen Moseshandsehriften der inter-

polirten und der nichtinterpolirten Classe übereinstimmend wie folgt:

l| tlJJff lu/jflUy | J'oy Itj/jfitj, Wjt-UtftlfUJUt i^^tUlLJipinflUy

l |UUJptt , IW Der Ursprung desselben ist vollkommen

klar, M oses hat lediglich die medische Liste der Chronik des Eusebius

ed. Aucher. (fo.) 1 ,
49 = ed. Schoene. I, 67 abgeschrieben, dabei

aber den Sosarmos ausgelassen. Dass derselbe nicht etwa durch die

Schuld der Abschreiber in den Moseshandschriften fehle, beweist die

aus Moses und Eusebius zusammen excerpirte und sehr schlecht über-

lieferte medische Liste des Stephanus von Tarön ed. Schahnazareanz.

,

Paris 1859, p. 32, 5 *1 • * U’ otf tut- IM • •

ij-fiiftiu • • nu • « • * \\nL tu^tl^utu^l^u • n*.
ff-tu^ußli • • , in welcher Sosarmos nach dem Vorgänge des Moses

ebenfalls ausgelassen ist, obgleich Stephanus den Eusebius, der ihn

bietet, neben Moses benützt hat und bei anderen Anlässen, wie ich

anderwärts nachgewiesen habe
,
sich nicht scheut

,
mitten im Satze

vom Texte des Moses auf den des Eusebius überzuspringen. Der

Grund, weshalb Moses den Sosarmos ausgelassen hat, wird wohl

der sein, dass er denselben für identisch mit dem von ihm I, 20 (44)

erwähnten armenischen königlichen Priester Sös von Armavir, der

in der Jugend Anouschavan hiess
,

gehalten haben und deshalb

geglaubt haben wird, derselbe tigurire nur fälschlich in dor modischen

Liste des Eusebius.

Entgegen dieser Uebereinstimmung der Moseshandsehriften der

beiden Classen stellt nun aber die ed. pr. auf p. 79 folgende

medische Liste auf : U*FtukbUy IWIUI ///'"I 1 1^1.

tnni /{tun, {t/fl.tuu, *|*4 /"/ kb“' X^i^uißuutfiut

||t/ Hier hat Thomas augenscheinlich der Symmetrie

zu Liebe die beiden in den übrigen Moseshandsehriften fehlenden

Namen \)ou»ufulnu und {ilff.-tuu aus einer anderen Quelle

eingeschaltet, um neun Namen herauszubekommen, weil Moses den

sieben Mederkönigen neun Armenierkönige gegenüberstellt. Diese

beiden eingeschalteten Namen hat aber Thomas von Wanand aus

.Samuel von Ani in cod. Sti. Laz. no. 511 p. 367, 23 sqq.= p. 16

p. 11, 25 uro drei Jahre abweicht; doch scheint eher das letztere Datum das

richtige Die Gründe, aus welchen ich in meiner angeführten Schrift, p. 12,

diese gelehrte Diorthose dos Textos des Moses, denn eine solche repräsontirt

die interpolirt« Handscbriftenclasse ohne Frage, dem St. Nerses von Lambrön

selbst zugeschrieben habe, gedenke ich bei einem anderen Anlasse auseinander

zu setzen.
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der Uebersetzung Zohrab's , Mediol. 1818, entnommen. Samuel

seinerseits aber hatte seine Mederliste aus Ser. Regg. Arm. in Eus.

ehren, ed. Aucher. (fo.) II, 18— 19 = ed. Schoene. 1, App. I, p. 14

abgesehrieben, in Folge wovon er einen \\mpq~filfh-iuu bietet statt

des der Chronik
,

der nun natürlich bei Samuel fehlt.

Thomas hat also hier, indem er seinen Moses aus Samuel vermeintlich

verbesserte, demselben nicht nur einen Namen, ||ouiu^ii/n« auf-

gedrilngt, den Moses absichtlich gestrichen hatte, sondern hat, weil

er die Identität des Ujtvtnufytuu seiner Moseshandschrift mit

dem l|tupuftlihrtuu seiner Samuelhandschrift nicht begriff, mit

auch noch einen Namen in die Liste seines Moses

eingeschaltet., der mit etwas anderer Orthographie schon einmal

als Wjnniu-Ifiuu darin stand
,
und es geben also ,

kurz, gesagt,

für die Liste der Mederkönige die ed. pr. und ihre Derivate (unter

welchen die ed. Whiston. p. 50 nur noch nach den Thomas-

Schröder'sehen Varianten t| vor •U(’F utlffta angefügt hat) einen

doppelt in der ungeschicktesten Weise aus Samuel von Ani inter-

polirten Text, dagegen die neueren Mechitharistenausgaben, darunter

auch die Florival’sche von 1841, den ächten Text, bez. denjenigen,

welchen Moses gegeben hatte.

Wie stark nun diese interpolirte Receusion des Moses, welche

die Amsterdamer Ausgabe und die beiden angeführten Handschriften

vertreten
,

von der nichtinterpolirten
,

welche unter anderen alle

fünf in S. Lazzaro liegenden Moseshandschriften bieten , abweicht,

übersieht man am besten bei Kareneanz
,

bei welchem in seinem

angeführten Werke die Abweichungen seines

eines der Vertreter der inteqjolirten Classe, von der Mechitharisten-

ausgabe von 1843, auf welche die Collation gestellt ist, und welche

nur Handschriften der nichtinterpolirten Classe vertritt, nicht weniger

als 118 Columnen dreispaltigen Lexiconoctav’s austüllen; und erst

noch giebt Kareneanz die Varianten keineswegs vollständig, sondern

nur in einer Auswahl der wichtigsten, wie dies jede Vergleichung

seiner Collation mit der Leipziger Moseshandschrift oder mit der

ed. pr. lehrt, und wie es Kareneanz auch in op. cit. p. 7, 21 sqq.

als seine Absicht ausdrücklich hinstellt.

Nur eine ganz ungenügende Vorstellung vom Umfange der

Abweichungen der beiden Recensionen von einander geben dagegen

die Thomas - Schröder’schen Varianten. Später nämlich, nachdem

er den Moses schon hernusgegeben, hat Thomas von Wanand eine

andere Moseshandschrift
,

die zur nichtinterpolirten Classe gehörte,

kennen gelernt, hat eine Anzahl von Abweichungen derselben von

seiner ed. pr. sich notirt und diese Varianten seinem Freunde

J. J. Schroeder mitgetheilt, von welchem sie wiederum die Gebrüder
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"VVhiston erhalten und iu ihrer Ausgabe der Geschichte des Moses,

London 1736, verwendet haben. Diese Thomas - Schrüder'schen

V arianten
,

die theils unter dem Whiston’schen Mosestexte mit der

Sign. MS aufgeführt, theils in denselben aufgenommen sind, in

welchem Falle dann die Whistons stets— eine Ausnahme macht
der Haupttitel — die Lesart der ed. pr. mit der Sign. Ed. als

Variante aufführen
,

sind leider das einzige kritische Material ge-

wesen
, das die Whistons zur Verbesserung des Textes der ed.

pr. verwenden konnten. Von der Leipziger Moseshandschrift hatten

sie zwar durch Lacroze gehört
,

der diese Handschrift in Händen
gehabt und mitunter Lücken im Texte derselben durch Hineinschreiben

so schön, wie er es vermochte (vgl. Mos. Chor. Lips. fol. 47 v

lin. 3 — 4) , auszufüllen sich bemüht hat. Allein gesehen haben

dio Whistons die Leipziger Moseshandschrift nicht. Wenn Saint

-

Martin in Journ. Asiat. II (1823) p. 338, 13 und aus ihm schöpfend

C. F. Neumann in Versuch p. 48, 13 angeben, die Whistons hätten

neben der ed. pr. noch eine Moseshandschrift zur Verfügung gehabt,

so steht dieser Angabe die eigene, deutliche Auseinandersetzung

der Whistons in ed. 1736 praef. XXI, 10 sqq. bestimmt entgegen,

mit welcher noch J. J. Schröder im Thesaurus linguae armenicae,

Amstel. 1711, p. 399, 4 sqq., den die Whistons zu pag. 110

not. a ihrer Ausgabe nothwendig hätten anführen sollen, zu ver-

gleichen ist.

Lediglich aus der ed. pr. und dem Whiston'schen Texte ist

sodann wieder die Venediger Ausgabe von 1752 eontaminirt laut

ihrer eigenen Vorrede (vgl. den Abdruck des betreffenden Theiles

der Vorrede in der Bibliographie armenienne, Ven. 1883, p. 268).

Einen auf Autopsie von Handschriften gegründeten Apparat für

die Geschichte des Moses hat erst wieder Joh. Zohrab gesammelt,

die beabsichtigte Veröffentlichung desselben ist aber durch die

Venediger Ausgabe von 1827 überholt worden. C. F. Neumann
ist indessen hier wiederum zu freigebig, wenn er in Versuch etc.

p. 49—50 Zohrab für diese beabsichtigte Ausgabe »drei Hand-

schriften, worunter zwei sehr alt“ verglichen haben lässt. In Wahrheit

hatte nämlich Zohrab nach seinem noch im Autograph vorliegenden

Berichte nur zwei noch jetzt in S. Lazzaro liegende und vielmehr

sehr junge, wenn auch deshalb noch keineswegs schlechte, Moses-

handschriften , nämlich die codd. Sti. Laz. 869 (geschrieben p. Ch.

1683) und 1530 (geschrieben p. Ch. 1664) seit November 1815

persönlich verglichen. Dagegen besass er allerdings von der einzigen

bis jetzt bekannt gewordenen einigermassen alten .Moseshandschrift,

einer jetzt wieder verschollenen Cpler vom Jahre 1303 p. Ch., —
dio Venediger Moseshandschrift aus dem zwölften Jahrhundert, von

welcher Langlois in Coli. II, 50a not. 3 berichtet, ist eine Fabel

— eine Collation, die aber nicht er selbst angefertigt hatte, sondern

der aus Eus. chron. ed. Mediol. praef. XII. not. 2 auch weiteren

Kreisen bekannte Cpler Gelehrte Georg Johannesean, von dem sie
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Zohrab im Jahre 1792 zugeschickt erhalten hatte. Dieser auf

der Nationalbibliothek in Paris aufbewahrte
,

an ein Exemplar der

Whiston'schen Ausgabe angeheftete, mit Ms. arm. suppl. no. 29

signirte Apparat Zohrab’s würde, wenn er veröffentlicht worden

wäre, den grossen Vorzug besessen haben, dass man aus ihm hätte

ersehen können, welche Handschrift jeweilen die angeführten Varianten

biete, was bei keiner der seither erschienenen Mosesausgaben

möglich ist
,

ganz abgesehen davon
,
dass Zohrab die in S. Lazzaro

liegenden Handschriften genauer collationirt hatte, als es die seit-

herigen Herausgeber gethan haben, so dass diese Arbeit Zohrab’s,

von der auch die K. B. Hof- und Staatsbibliothek in München eine

von Florival ungefertigtc und in den Whiston'schen Text selbst

eingetragene Abschrift besitzt, auch jetzt noch mit Nutzen gebraucht

werden kann.

Weniger als Zohrab hatte bieten wollen hat dann die Venediger

Ausgabe von 1827 geboten trotzdem, dass diese dasselbe hand-

schriftliche Material wie Zohrab und noch weiteres dazu hat ver-

werthen können. Derselbe Georg Johannesean nämlich, der nach

Zohrab’s Darstellung in dem angeführten Pariser Exemplare der

Whiston’schen Ausgabe im Jahre 1792 eine Collation der Hand-

schrift vom Jahre •A'/' an Zohrab geschickt hat, hatte eine solche

auch schon im Jahre 1775 an das Mechitharistenkloster auf S. Lazzaro

geschickt
,
wo dieselbe noch vorhanden und mit No. 36

,

signixi ist , von welchem Exemplare indessen gleich hier eonstatirt

sein soll, dass das jo-p am Räude von p. 423 (die Collation ist

auf ein Exemplar der Venediger Ausgabe von 1752 geschrieben)

nicht von Georgs Hand herriihrt. Diese erste Georg’sche Collation

nebst den zwei auch von Zohrab benützten Moseshandschriften von

S. Lazzaro und noch einer dritten haben die Grundlage für Text

und Apparat der Ausgabe von 1827 gebildet, und da alle diese

vier Handschriften zur niehtint.erpolirten Classe gehörten, so ist die

Folge davon die gewesen ,
dass mindestens der zehnte Theil dieses

Textes von 1827 vom Texte der früheren, für diese Ausgabe nun
ganz unberücksichtigt gebliebenen, drei Ausgaben abweicht. Wenn
C. F. Neumann in Versuch etc. p. 49 ,

24 sagt
,

dass die für die

Ausgabe von 1827 verwendeten Handschriften „im ganzen keine

grossen Resultate geliefert haben*
,

so ist schwer zu sagen , ob er

die Grösse kritischer Resultate nach einem ungewöhnlichen Maass-

stabe bemass
,

oder ob er vielleicht bloss aus der geringen Zahl

der in der ed. 1827 mitgetheilten Varianten auf eine annähernde

Gleichheit des darin gebotenen Textes mit dem der früheren Aus-

gaben schloss. Der Apparat der ed. 1827 ist nämlich allerdings

der denkbar dürftigste, und da die Abweichungen vom Texte der

ed. pr. nicht darin vermerkt sind
,

so ist aus ihm allein gar kein

Ueberblick darüber zu gewinnen, wie stark sich in dieser Ausgabe
der Text des Moses gegenüber dem Texte der früheren Ausgaben

Digitized by Google



Baumpartner, Uebcr das Buch „die Chrie“. 487

geändert hat. Auf 9 Seiten sind hier in der primitivsten Weise

eine Anzahl Varianten zu den 556 Seiten Text aufgezählt ohne

Plan und ohne Kenntlichmachung der Handschriften, die die Varianten

bieten. Leitender Grundsatz aber für die Constituirung des Textes

war der, wie es im Vorworte mit dürren Worten ausgesprochen

ist, jeweilen das in den Text zu setzen, was in der Mehrzahl der

vier verwertheten Handschriften stehe. Den nach dieser einfachen

Regel hergestellten Text hat dann Le Vaillant de Florival im
Jahre 1841 zusammen mit einer französischen Uebersetzung aber

unter Weglassung der Varianten in Venedig wiederholt, von welcher

Ausgabe im Jahre 1844 eine Titelauflage von Paris aus in den

Handel gebracht worden ist, welche beiden Ausgaben Florivals

indessen für die Textesgeschichte des Moses überhaupt nicht mit-

ziIhlen.

Eine anscheinend kritische Ausgabe der Geschichte des Moses

ist sodann im Jahre 1843 in Venedig in der Gesannntausgabe

der Werke des Moses erschienen , welche Ausgabe
,

wie mir der

Bibliothekar des Mechitharistenklosters, R. P. Barnabe Isajan, münd-

lich versichert hat, von dem bekannten Reisenden R. P. Nerses

Sarkissian besorgt worden ist. Hierin sind nun zu den drei schon

für die Ausgabe von 1827 benützten Handschriften und zu der

in Venedig liegenden ersten Georg'schen Collation der Handschrift

vom Jahre yAy* (man berichtige hiernach, was ich in Dr. M. Lauer

etc. p. 14 Anmerk, über das Verhältniss der zweiten Georg’schen

Collation der Handschrift vom Jahre yA/' zu der Ausgabe von

1843 gesagt habe,) noch zwei weitere Moseshandschriften verwerthet,

darunter auch der sehr wichtige, leider nicht datirte cod. Sti. Laz.

no. 1156, der nach der Schätzung der Mechitharisten aus dem
14ten Jahrhundert stammt, nach der meinigen freilich frühestens

aus dem Ende des löten, und der mit seiner ersten Hand zu-

sammen mit cod. Sti. Laz. no. 869 innerhalb der nichtinterpolirten

Moseshandschriften wiederum besonders gute Lesarten vertritt. Der

Apparat ist hier im Vergleiche mit der Ausgabe von 1827 stark

vermehrt, und die Controlle des Textes insofern erleichtert, als die

Varianten jeweilen gleich unter den Text gesetzt sind. Allein

auch hier ist von einer Namhaftmachung der Provenienz der ein-

zelnen Varianten ganz abgesehen, und die ganze Ausgabe leistet,

wie sich mir leider durch vielfaches Nachvergloichen auf den Hand-

schriften von S. Lazzaro herausgestellt hat, nicht einmal das, was

man selbst von einer Ausgabe mit ausgewähltem Apparate noch

hofft, dass man sich über den Inhalt wenigstens einer Handschrift

vermittelst der Ausgabe orientiren könne. Selbst hier sind die

Abweichungen des in dieser Ausgabe gebotenen Textes vom Texte

der ed. pr. mit einer einzigen Ausnahme in II, 2 (ed. 1843 p.

71 not. 4) verschwiegen, über welchen Uebelstand sich schon P
de Lagarde in Ges. Abhh. 171, 2 bei Anlass eines einzelnen, frei-
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lieh gerade ganz unerheblichen ’)
,

Falles aufgehalten hat. Durch

dieses fortgesetzte Verschweigen der Lesarten der ed. pr. in der

ed. 1843 ist aber das fast Unglaubliche möglich geworden, dass J.

Kareneanz, nachdem er eine Handschrift der interpolirten Classe,

wie sie die ed. pr. vertritt, mit der vermeintlich kritischen Ausgata

von 1843 verglichen hatte, noch im Jahre 1858 mit der ganzen

1) Do Lagardo hat daselbst hervorgehoben , dass dio Whiston* zu dom

von I, 15 s. f. (I. 16 bei den Wbistons) dio Variante *}•#»«# aus od.

pr. p. 60, 24 beibringen. Diese Variante bat indessen gar kein Gewicht, denn

\\utp^-nu stobt ausser durch die Einstimmigkeit aller bisher von mir unter-

suchten Moseshandschriften auch noch durch Joh. Cathol cd. llicros, 1867,

p 25, 13 und 25, 16 = p. 13, 22 der Uobersetzung SaSnt-Martin*», Pari» 1841

(L)\jard's Anmerkung zu dieser Stelle auf p 385 beruht auf einem Versehen),

und Ouchthnnos von Edessa p. 215, 11 der Uebersetzung Brossct's, St. Ptbg.

1870, und Mecbithar von Ani ed. Patkaneun. St. Ptbg. 1879, p. 8, 3 und Sa-

muel von Ani in cod. Sti. Laz. no. 511 p. 384 = vers. Zohrab., ModioL 1818,

p. 26, 13 vollständig fest, und ist, da \^uipq.nu nach dom Stillschweigen

Kareneanz’s zu schliessen (vgl. op. cit. 36) wahrscheinlich auch in ms. Kare-

noanz. No. II, und sicher in Mos. Chor. Lips. stobt, nicht einmal eine bis zum

Archetypus der diorthoirten Handsehriftenclosse, d. h. bis 1177—98 p. Cb.,

zurückreichende Corruptel, sondern ein individuelles Versehen der Vorlage der

cd. pr.
,
oder gar nur dos Herausgebers derselben. In der Leipziger Hand-

schrift steht ausser im Texte des Moses I, 16 (die Capitelzälilung ist

wie in ed. pr.) und I, 21 auch noch in der bei Naumann im Catal. libb. tnss.

qui in Bibi. Sen. Lips. asservantur ,
Griinao 1838, p 312 erwähnten, auf den

letzten Blattern dor Handschrift stehenden nomenclatio regum principuinque

Armeniae. dio für die spätere Zeit sachlich worthvoll ist, für die frühere da-

gegen lediglich die Angaben des Moses durch die soines Epitomators Mecliithar

von Ajriwankh controllirt. Als Beispiel davon, was bei solcher Inzucht heraus-

kommt sei hier eine einzige Angabe der Nomenclatio aufgeführt, ln Mos. Chor.

Lips. fol. 364 r lin. 7 steht in dor Liste dor Armenierkdnige zwischen Parojr-

llratschcaj und Pharnavaz ein Nabou eingeschaltet mit dem Zusätze: der Chore-

nazi verzeichnet diesen nicht, <
L*f“ ! S” "i. jf'J: ]»-rVk“?fs’ 1 Dieser Nabou

stammt aus Mecbithar von Ajriwankh ed. Patkanean. St. Ptbg. 1867. p. 18, 6,

der ihn aber nur durch ein grobes Versehen kennt. Es ist nämlich dieser Nabou,

was B rosset, der in Mem. de 1‘Acad. Imp. des Sciences de St. Ptbg. Ser VII,

tom. XIII (1869), no. 5, p. 12 seinem Erstaunen übor das Vorhandensein des-

selben bei Mecbithar eine besondere Anmerkung (no. 1) gewidmet hat, schon

hätte sehen sollen, das erste Drittthcil des Namens Nahotigodonosor l

_

t^nif.nUnunp ) ,
der in einem zu Pharnavaz’s Vorgänger gehörenden Lemma bei

Mos. Chor. I, 22 vorkommt. Von diesem Nainon wird in der Vorlage

Mecbithars aus dem Lemma vorgestanden haben
,
wie das boi Eigennamen oft

der Fall Ist, und wohl in Folge dessen hat es Mochithar für einen in der neben

dem Lemma stehenden Columno der Armenierkönige — man vergleiche z B.

die Disponirung in Mos. Chor. Lips. fol. 50 v — imehzutragenden Namen ge-

halten, und es nun hinter Parojr als dessen Nachfolger eingeschaltet In der

Liste Mecbithars aber hat dann der Vcrfassor der nomenclatio diesen Nabou
entdeckt und auf diesen Fund hin den Moses einer Auslassung geziehen.
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Plerophorie einer neuen Entdeckung 118 Columnen Varianten zur

Verbesserung des Textes des .Moses hat anpreisen können, die, von

Schreibefehlern seiner Vorlage abgesehen, sainmt und sonders schon

163 Jahre vor der Publicirung seiner Collation in der ed. pr. von

Amsterdam als Text gestanden hatten , wozu es dann ein blosses

Corpllarium ist, dass zehn Jahre nachher Langlois in Coli. II. 51 a

1 6 seinerseits wieder von diesen Kareneanz’sehen Varianten als

nouvelles et dont quelques • unes sont fort importantes redet.

Seit der Ausgabe der sännntlichen Werke des Moses vom
Jahre 1843 ist kein Fortschritt mehr in den Ausgaben der Geschichte

zu bemerken. Die Venediger Ausgabe von 1865 ist Wiederabdruck

des Textes und des Apparates der Ausgabe von 1843, und die in

Tirtis 1881 erschienene Ausgabe der Geschichte allein ist Abdruck
bloss des Textes der Geschichte aus der Ausgabe von 1865, und
kündigt sich auch als solcher gleich in der Vorredo an. Auch die

Ausgabe der Geschichte, die auf S. Lazzaro im Jahre 1881 er-

schienen ist, entbehrt jedes Apparates. Doch enthält diese wenig-

stens unter anderem einen bemerkenswerthen Versuch, Sinn in eiue

bisher völlig dunkle Stelle in Mos. Chor. I, 2 (5, 28) zu bringen,

woselbst das den Griechen rühmend nachgesagte Entlehnen der

Wissenschaften bei anderen Völkern mit dem Verhältnisse arme-

nischer Buchstaben zu einander verglichen wird. Der Herausgeber

der ed. 1881, R. P. Alischan, ergänzt nun diese bisher ganz sinn-

losen Buchstaben zu Namen von Wissenschaften, und von Völkern,

welche dieselben erfunden hätten
,
und gelangt dadurch zu einem

Verzeichnisse von Erfindern, das sich mit dem bei de Lagarde,

Kymmicta I, 175, 48— 50 abgedruckten merkwürdig nahe berührt.

Ich werde Alischan’s noch zu erwartender Begründung für diese

Ergänzungen
,
welche sich

,
wie er mir mündlich mitgetheilt hat,

auf eine noch nicht benützte Stelle der Fragen und Antworten des

Johannes Wanakan stützen wird, hier nicht vorgreifen, und erwähne

ich aus dieser Ausgabe von 1881 nur noch eine recht ausprechende

Conjectur Alischan’s nämlich die Ersetzung des h-ftutqnfii

iftiutfnf in Mos. Chor. II, 70 (150, 22), das sich mit Nöldeke, Kär-

nämak p. 37 nicht verträgt, durch h-pmqnfu *1iiutfuutfji/

,

womit

zwar erst eine ältere Form der Corruptel nachgewiesen ist, aber

doch zum ersten Male gesagt wird, was die Stelle bedeute. Auch

einige sinnstörende Druckfehler der Ausgabe von 1865 sind hier

beseitigt. So ist namentlich rühmend hervorzuheben
,

dass das

‘uaftui qiifuimtuitfwit von II , 16, das z. B. in Florival’s Ausgabe

von 1841 tom. I, 186, 8 richtig im Texte stand, und von Flori-

val auch vollkommen richtig übersetzt werden war, das aber in

der Ausgabe von 1865 auf p. 91, 4 durch ein Setzerversehen

fehlte, in der Ausgabe von 1881, 199, 6 wiederum an seiner

Stelle steht.
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Der Gesammttitel der Geschichte lautet in der ed. pr. (was

die Whistons verschweigen) : |).yy iuUul fJfni um^t/ffu (jm_

ßlLfJ leiult jOßtfUtletj//tuj
}

ft |Yntfufml, ^llußtl/htuij t nj
, woran

Thomas noch weitere Mittheilungen über den Inhalt des Werkes

anhängt. Allein mit diesem Titel steht die ed. pr. isolirt. und

selbst ihr genauestes Ebenbild, Mos. Chor. Lips.
,

schliesst. sich mit

^\iumiJni^P[u^L Gesammttitel des Werkes den Mechi-

tharistenhandschriften an, so dass die Vermuthung sehr nahe liegt-,

Thomas von Wanand habe sich den Titel der Geschichte selbst

gebildet. Der Specialtitel des ersten Buches der Geschichte des

Moses scheint hJfhiß.iuß-ufhncfJfn
ru ^utjng Jlrfiuiy gelautet zu

haben
,

der des zweiten njiuuiilhtfJft,
r
i, , der des dritten

ml iu[tuuu['nftmt [dfttJt ufiuuii/nt-ßkufu . Ein viertes Buch der

Geschichte erwähnt Thomas Arzrouni, dessen hierher gehörende

Stelle zuerst von Zohrab in Rhet. praef. 9, 23 abgedruckt worden

ist. Sie lautet bei Thomas Arzrouni ed. CpL 1852 p. 82, 15 sqq.

:

||ui^iulfu tujtt ltfjt* ||tu^tulf 4 , nCy
tfb rV t^tup^iuugt-uiü J)*ru[ttly u u>ftL-yIrpautyn.fiul/Irtu/

[Jnqlj (Zohr. Utlr" u(unntInt-PIruiü tyiujng

«Viijy »
typauyautpuU

.
/opfiüm auhmaj » ul/ulrm/ jW^iuafiuß

17,. t/jUttlt) ’/r Ißiujuft Qj&oU • /yi«
/

J-uttluhtutlß IßleUtutpi

in[e.leiuß .ly lettfß tutfit yiyi^/yi putult ßjt /l tyuyiuyan

A lepttt [Jletutfp . npußlfU yßtletuj tut utlttß Lytut tlh y </yw ft

£n[1[,n[1rl if-pnL-tuißfl [unuuttup ufhle tttß ttpu utt/ttt [J L ttil/h |J
'
ntf^

ul-, ttfl ^MnpUuutjt rtj tflepturß tupeknt [J leittli ft tffeptuß l.p
l/
n -

tjni'tnj
( / fcnhrtjntljttß

)
tßpnt tutßletuß 'ytttutni.tnSftlt was Brosset

in seiner Collection d’historiens armeniens I St. Ptbg. 1874 p. 68,

9 sqq. übersetzt: Ce Sahak est celui par l'ordre duquel le grand var-

tabied Mosf“s, l’ecrivain admire de l’univers, a trace d'un style sublime

l’histoire de la Grande-Armenie ,
depuis Adam jusqu’A l’empereur

Zenon. Mose Khorenatsi, par une belle et grasse vieillesse, atteignit

l’äge de 120 ans, ainsi qu’il est eiposö et declarf1 dans le IVe

livre de l’Histoire en se referant il deux des divisions precedentes ’).

1) Mau vergleiche auch Vetter» Uoborsetxutig dieser Stelle bei Nirschl,

Lehrbuch der Patrologie, III, 243, Anm. 2, die nach dein bei Karekin in op

cit. I, 260 stehenden Abdrucke der betreffenden Stcllo de» Thomas aus co<i.

8ti. Lax. no. 1637 angefertigt iat. Der Text dieser Stelle unterscheidet »ich
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Dass Moses in diesem vierten Buche seinen mit 120 Jahren ein-

getretenen Tod selbst erzählt haben werde weist Brosset 1. c. not. 1,

gewiss mit Recht, zurück. Auch Thomas Arzrouni selbst deutet

etw’as derartiges mit keiner Silbe an
,

sondern aus seinen Worten
geht bloss so viel mit Sicherheit hervor, dass Thomas in diesem

vierten Buche des Moses etwas vom 120. Jahre desselben und
etwas vom Kaiser Zeno gelesen haben müsse. Hält man aber fest,

dass Moses nach dem Wortlaute des Thomas seinen Tod nicht

selbst erzählt zu haben braucht, so verliert sich zunächst das an-

stössigste in der von Brosset in ebenderselben Note ganz richtig

constatirten Aehnlichkeit des Geschichtschreibers Moses mit dem
Gesetzgeber, die dann nur noch in den 120 Jahren fort besteht, für

welche ich Brosset’s Parallele durchaus anerkenne. Dagegen scheint

mir eine weitere Angabe Brosset’s in derselben Note „c’est ici la

premitro et unique notice, existant dans toute la litterature arme-

nienne, d'un IV'e livre que M. de Khoren aurait ajonte ceux

composant son Histoire d’Armenie“, eine so erdrückende Belesenheit

ihres Verfassers sie auch durchblicken lässt, dennoch einer ernst-

lichen Einschränkung zu bedürfen. Zwar darin stimme ich Brosset

völlig bei, dass er über das von Langlois in Coli. I, 193— 194

übersetzte und als veritable revelation titulirte Fragment aus dem
vierten Buche des Moses kein Wort verliert; aber mit einer anderen

Ueberlieferung , die jedem auffallen muss, der auch nur das Ge-

schichtswerk des Moses selbst einigermassen kennt, hätte sich Brosset

vor dieser Behauptung doch auseinandersetzen sollen.

Schon seit der Ausgabe des Moses von 1827 konnte man
nämlich aus p. 563, not. ad p. 381 , wissen, dass in einer der in

S. Lazzaro liegenden Moseshandschriften (gemeint war no. 869) am
Schlüsse der Periochenliste des letzten Buches die Ueberschrift für

einen jetzt fehlenden Anhang zu diesem Buche erhalten sei, die zu

lesen ist: S‘"Uß stuifcuiL. jffugii L. '[• jjiu^mlf

d. h. »Verse im Metrum an sich und an Sahak Bagratouni“
,
und

seit der Ausgabe von 1843 p. 186 Anm. wusste man, dass dies in

zweien der Handschriften von S. Lazzaro (no. 869 und 1156) der

Fall sei, und R. P. Karekin hat in seiner im Jahre 1865 erschienenen

Litteraturgeschichte I, 266, 28 ausdrücklich auf diese Ueberschrift

hingewiesen, und aus Karekin hat Langlois den Hinweis darauf in

Coli. II , 48 b 11 sqq. wiederholt. Diese Perioche trägt keine

in der Handschrift von S. Lazzaro hauptsächlich darin von dem der Cpler

Ausgabe, dass er im letzten Satze sachlich richtiger L [tLym'btj bietet. Wenn

aber Vetter die letzten Worte mit „der Ergänzung zu der schon gefertigten

Dreitheilung“ übersetzt, so möchte ich Angesichts des Umstande*, dass

buchstäblich „das Daraufzurückkominen“ bedeutet, dieselben

lieber mit „dein Rückblicke auf die drei verfassten Bücher“ übersetzen.
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Capitelnummer
,

wie sie die vorhergehenden tragen. Der ihr ent-

sprechende Text war also vom dritten Buche wohl eben so ab-

getrennt, wie die, ebenfalls ohne Capitelnummer dem ersten Buche

ungebeugte, aber ausdrücklich nicht darin inbegriffene, Erzählung

von Biurasp Aschdahak. Die betreffenden Verse haben laut ihrer

Ueberschrift den Moses selbst angeredet, es ist also sehr wohl

möglich, dass eine Angabe über das Alter, in welchem sich Moses

damals befand, oder befinden wollte, darin vorgekommen sei; und
da sie auch Sahak Bagratouui angeredet haben , den Besteller des

Werkes, au den sieh Moses schon beim Eingänge und iui Verlaufe

desselben mehrfach in der aller directesten Weise gewendet hotte,

so liegt es sehr nahe anzunehmen, dass in diesen Versen auch das

Datum der Uebergabe des Werkes an Saliak noch dem laufenden

Jahre des regierenden griechischen Kaisers (Zeno seit 474) und

eine Betrachtung über das ganze Werk enthalten gewesen sei, kurz

ein .Rückblick auf die drei verfassten Bücher“, was Thomas Arzrouni

nach der einen Lesart als den Inhalt des vierten Buches angiebt.

Ferner waren es Verse. Moses zeigt sich aber in seiner ganzen

Geschichte zu Spielereien wenig aufgelegt, und gegen das Ende

derselben wird mit dem Tode Sahak’s und Mesrop’s sein Ton immer
ernsthafter und bewegter, und das letzte Capitel ist eine Sammlung
von Klagerufen über die Lage Armeniens seit dem Untergänge

seines Königs- und seines Hohenpriesterhauses, eine lange Wehklage
mit gewolltem Auklange an die Klagen Jereraiä, und eine Klage,

die gerade um ihrer Eindringlichkeit und — für Armenier — Schön-

heit willen in das armenische Erbauungsbuch
,

das Haismavourkh,

übergegaugen ist, in Folge dessen in unendlich vielen Abschriften

erhalten und in Folge dessen allerdings auch wieder das kritisch

ain schlechtesten bestellte Capitel des Moses geworden ist. Dass

Moses an gerade dieses Capitel nur noch ein paar höfliche Redens-

arten in Versen angefügt, hlltte, kann ich mir nicht vorstellen, sondern

mir scheint schon aus Gründen der Composition nothwendig
,

dass

diese Schlussverso noch einen weiteren Inhalt gehabt haben müssen,

der auch sachlich eine eben so starke Steigerung zu der Klage über

Armenien im jetzigen letzten Capitel bildete, wie die gebundene

Form derselben ein Hinausgehen über die bloss poetisch gefärbte Prosa

des letzten Capitels bedeutete.

Nun giebt es aber einen Brief des Moses an den Sahak Arzrouni

(identisch mit der sogenanuten Geschichte des Muttergottesbildes

von Hogeazwankh)
, von welchem Briefe Vetter bei Nirschl

,
Ijehr-

buch der Patrologie III, 244—24G in der überzeugendsten Weise
nachgewiesen hat, dass er ein mit Entlehnungen aus der armenischen

Geschichte des Moses durchsetztes Apocryphum aus dem Anfang«
des elften Jahrhunderts sei. In diesem Briefe steht in Mos. Chor,

opp. ed. 1865 p. 284, 27 sqq. eine von Vetter in op. cit.. 245
Anm. 1 durchaus treu übersetzte Weissagung: .Dir sage ich es,

Fürst der Artsrunier, dass aus deinen Söhnen drei Biüdar um Christi
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willen dem Tode werden überliefert werden; zwei von ihnen werden

Märtyrer Christi sein durch ihr lllut, und eiuer wird sich täuschen

lassen
, aber darüber sich nicht freuen. Um ihretwillen bringt Gott

die Krone des Königs Seunacherib auf deine Söhne zurück und

macht sie dauernd auf Erden. Und dem Bagratunier sage ich: es

gedenkt der Herr seines Wortes, dass Könige von dir ausgehen

werden
;
und ihr seid Könige zu I)ewin“. Mit wie vernichtender

Buchstäblichkeit sich diese Prophezeiung an den Arzrouniern er-

füllt habe, weist Vetter in ebenderselben Anmerkung vortrefflich

nach. Dagegen kann ich ihm keineswegs beistimmen, wenn er meint,

die , übrigens in einem Briefe an einen Arzrouuier merkwürdig
tactlos in der zweiten Person vorgebrachte Prophezeiung vom zu-

künftigen Künigthume der Bagratounier in Douin sei damit in

Erfüllung gegangen, dass der Bagratounier Aschot I im Jahre 859
(schreibe jedenfalls 885 ;

denn von 859 bis 885 war Aschot bloss

ft^jutuü fii/uiuitiug) vom Chalifen den Titel eines Königs von

Armenien erhalten habe, sei beziehungsweise auf Grund dieses Er-

eignisses nachträglich hergestellt worden. Das ist nicht möglich

;

denn dieser Aschot residirte ja gar nicht in Douin, sondern in Ba-

garan ') ,
das Grabstätte der Bagratounierkönige blieb, auch als

die Residenz wiederholt verlegt wurde, und so lange als die Ba-

gratounier in Douin sassen waren sie eben nicht Könige, und

als sie Könige waren
,
waren sie nicht mehr in Douin

,
und die

Prophezeiung vom Königthume der Bagratounier in Douin ist

also vielmehr niemals in Erfüllung gegangen, und also ist sie ächt.

Dass sie aber eine missrathene Prophezeiung sei, das hat wenigstens

ein Armenier erweislich selbst gefühlt. Bei Mechithar von Ajri-

wankh ed. Patkauean St. Ptbg. 1867 p. 71 , 5 liest man von

König Sembat Nahatak (dass Mechithar diesen dabei für den Sembat

Tiezerakal hält, ist für die Sache ganz unerheblich)

:

y» L- IfUiinuipIrguiL. iftupijmplr fji

Pfnfit |
u£i \\tnpl/inuyi ryii, np tuutuy , ,, puetnnt. ^

P^uitf.auL.npl^p X d. h. .diesen (den Sembat) kreu-

zigte der gräuliche Jousouf in Douin. Und es erfüllte sich die

1) Vergleiche Joh. Cathol. ed Hieros. 18G7 p. 181, 2. Beiläufig bemerke
ich, weil Lajard zu Suint-Martin’s Uebersetzung des Johannes auf p. 413— 414
über eine hUtoriographisch sehr wichtige Thatsache ‘mit Stillschweigen W'eg-

gegangen ist, dass die ganze Personalbeschreibung Aschot’s bei Joh. Cathol. ed. cit.

174— 175 aus lauter Plagiaten an der Beschreibung Tigran’s 1 bei Mos. Chor.

I, 24 und Sembat Bagratouni’s bei Mos. Chor. II, 52 von Johannes zusammen*
gestückt ist. Die Plagiate sind so detaillirt, dass sich z. B. auf Grund des

der Beschreibung Aschot’s bei Joh. Cathol. ed. cit. p. 175, 2

recht wohl behaupten liesse, in der Beschreibung Sembat’s bei Mos. Chor.

II, 52 bedeute (130, IG) nicht einon Drachen, sondern einen

Sardonyx.
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Prophezeiung des Moses Chorenazi
,

welcher sagte : Bagratounier

ihr seid Könige in I)ouin“ ! Hier ist in der unredlichsten Weise

der klare und unzweifelhafte Sinn dieser Prophezeiung umgedeutet,

um das Eriülltwordensein derselben behaupten zu können. Un-

redlich sage ich, weil /«?««yusunp den Doppelsinn von .König

sein* und »Märtyrer sein“, wie er z. B. dem Verbum —
coronari eigen ist, gar nicht hat, und folglich kein Mensch das

[Jtuq tui n^tlip der Prophezeiung als „ihr seid Märtyrer* verstehen

konnte, wenn ihn nicht apologetische Noth zur Verdrehung zwang,

um die nicht eingetroffene Prophezeiung vor dem Spotte schnöder

Aporematiker zu schützen. Was aber konnte nun seinerseits den

Verfasser des Briefes an Sabak Arzrouni bewegen, eine derart ver-

unglückte Prophezeiung über die Bagratounier, die überdies einem

Arzrounier gegenüber gar nichts besonders erfreuliches bedeutete,

an seine schön ausgedachte Prophezeiung über die Arzrounier au-

zuhängen ? Doch wohl am ehesten das
,

dass ihm diese Prophe-

zeiung über die Bagratounier als wirklich von Moses herstammend
überliefert war, und dass er also hoffen durfte, durch die Aeeht-

heit derselben, gerade wie durch die Aechtheit seiner übrigen von

Vetter nachgewiesenen Plagiate aus Moses, seinem gefälschten Briefe

überhaupt und seiner gefälschten Prophezeiung über die Arzrounier

insbesondere den ächten Moseston zu verleihen. Wenn aber diese

Prophezeiung ,
wie ihr Nichtinerfüllunggegangensein beweist

,
ächt

war, und wenn sie gerade um ihrer Aechtheit willen trotz ihrem

Nichtinerfüllunggegangensein vom Verfasser des Arzrounibriefes auf-

genommen worden ist, so ist auch schon diejenige Stelle der

Schriften des Moses genannt, an welcher sie gestanden haben muss,

nämlich in dem, durch die erhaltene Ueberschrift als vorhanden

gewesen bezeugten, von Thomas Arzrouni wohl noch gelesenen, an

Sahak Bagratouni gerichteten, poetischen Nachworte zur Geschichte

Armeniens
,
und dann bezeugt aber auch zugleich dos Präsens

(284 , 34) ,
das in dieser Prophezeiung gebraucht

ist, dass ihr Verfasser Moses sich bei derselben selbst in die Zu-

kunft versetzt sah, vielleicht von seinem zukünftigen 120. Jahre ')

li Gans unbeeinflusst von aller übrigen Ueberlieferung und gerade des-

halb besonders bemerkenswert!» lässt dns auf der zweiten Seite der Leipziger

Mosesliandschrift stehende, zuerst von C. F. Neumanu in Versuch etc. p 5U

Anm. erwähnte Fragment nun dem Werke eines noch nicht bestimmten Johannes

über die Armeuischen Wardapcte den Moses in einem Alter von 11 !» Jahren

sterben. Das Fragment lautet:
,
uUiw ^

A- ’StyJ'nipiittiittftuutnt i/*
( J nt htnffm'h h luunpuilfuth f tu n.ntj

(
It

^i/intn
‘/'('li'“

"J( ^uthTiut^tnj
j

1J111 Iftn'lmt. uthL^u<i ifjiiuf*

il’ 'b "'z?' / /• 7' "h itijtilffih tfiujt um« ft(J iiifitt /J t t*§L

yiiy u
t

tifittfl.il ft fthlfhp 'hnpfth *|%lut[i(J
f j tu tfut

tj
t*
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gleich dem des Hebräers Moses redete, und von diesem Stand-

punkte aus das zukünftige Königthum der Bagratounier als etwas

schon gegenwärtig zu sehendes beschrieb, mit anderen Worten,

dass die verlorenen Verse am Schlüsse der Geschichte Armeniens

eine Vision vom zukünftigen Königthume der Bagratounier in Douin
enthalten haben.

Dieser Abschluss würde zu dem , was wir aus Moses selbst

über sein Verhältnis zu Sahak Bagratouni wissen , vortrefflich

stimmen. Es liegt nämlich auf der Hand, dass die armenische Ge-

schichte des Moses im stärksten Maasse dem Zwecke dient, dem
Hause der Bagratounier innerhalb der armenischen Adelshäuser

eine Ausnahmsstellung zu vindiciren
,
und schon V. Langlois hat

im Bulletin de l'Acad. Imp. des Sciences de St. Ptbg. III (1861)

p. 567, 20 sqq. ganz richtig herausgefunden, dass in der Art, wie

in Mos. Chor. I, 8—9 der König Walarsaces den weisen Syrer *)

*hnjhnj tfttttiiiiifi 1 ||
mj ujjii ntfub u tf-jlhuig t^tt^ tu tu ll~tt t ftiftt 'h

Jhpnju
'fl 1‘ ,

n ttitiL jLpftu ^inifin^iu
,
jyj- ^*,

tf [Iiiiftt h

tfttin t titlt ttt Iflt tun u^tl'h
‘f

u
t
l"n rl

J 1‘ 1 1
t tj [tutÄ utj h

tfL [t[tt 1 (V .11 [ti /. tu lljj * /jL /. ^ll^ut^l iuf[lt HIJj [b U
'l_ bw tutbu tytltpfltt-jt tttlttult It

•^ftjttf iftufu ^t\iihft 'ft fit tr ft‘h & L-nnt [J l. tuh
»
^ mJL 9

8
’f,

.v *

1) Olmo liior im mindesten auf die Mar-Abnsfrago eingehen zu wollen

machte ich doch constatiren, dass es nicht empfehlenswert!! ist, nach dom Vor-

gänge Langlois’s in Coli. I, 10 b 31 ohne Vorbehalt von einem Mar-Abas von

Mzourkli zu reden, denn das erste Buch des Sebeos redet sowohl in ed. Mihrdat

,

Cpel 1851, p. 1, 13, als auch in od. Patkauoan., St. Ptbg. 1879, p. 1, 8 ohne

jedo Variante nur von einem
JJ*

ujpmp^utj ^/'/Z'"" </' “'/ [• «/Tint-pbuttjt-nj d. h.

„des Marabus dos Philosophen von Mzourn“. Nun ist allerdings ein Ort des

Namens Mzourn nicht bekannt, und da das Ethnicon nicht näher, etwa durch

die Angabe dor Provinz, in der der Ort liege, erläutert wird, der Verfasser

dasselbe also als allgemein verständlich voraussetzt, so ist dasselbe jedenfalls

verderbt. Dass man aber das in Hoch-Armenien gelogene Mzourkh tU
%^ *»*-/*£»

siehe darübor Indschidschian, Beschreibung A lt-Armeniens , Ven. 1822, p. 113,

1 sqq.) in \£b n^phutjt-iy zu suchen habe, ist mir sehr unwahrscheinlich. Ich

halto, weil der Bericht des Mar-Abas nach Moses und Pscudo-Sebeos in Nisibis

aufgestollt war, und woil Psoudo-Sobeos einerseits dio betreffenden Aufzeich-

nungen bei Schülern des Mar-Abas gerado in Mesopotamien gefunden haben

will, und andererseits Moses den Mar-Abas direct einen Syrer nennt, dieses

||‘Ä /fi {t‘hu,yi nj für Corruptel aus \]'b „des Nisibeners“, welches

von mir hypothetisch neben \^b-p
t
Luijfi angesetzte Ethnicon

ich von der durch Thomas Arzrouni ed. Cpel 1852 p. 94, 7; 96, 29; 108, 16

und Ouchthanos von Edossa bei Brosset, Doux historions arra^niens otc. St. Ptbg.

1870, p. 238, 10 bezeugten Nebenform für irv/*, • von der man

allerdings zunächst irktfittttyi, erwarton sollte, alileite.

Bd XL. 33
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Mar-Abas Kalinaj mit der Anfertigung einer Geschichte Armeniens

beauftragt, eine deutliche und gewollte Abbildung des Verhältnisses

Sahak's zu Moses liege, eine Anspielung, die Moses wohl nicht ge-

wagt haben würde, wenn er nicht gewusst hätte, dass Sahak sich

gerne im Bilde eines Königs wieder orkennen werde. Hat Sahak

Bagratouni sich aber gerne als armenischen König, wenn auch

zunächst nur ganz allegorisch, abbilden lassen, so hat er auch schon,

als er die armenische Geschichte bei Moses bestellte, an den zu-

künftigen Aufstand von 481 und an die Möglichkeit, durch ihn

die armenische Königskrone zu erwerben, gedacht, und unter diesen

Umständen sehe ich gar keinen Anlass, in der armenischen Ge-

schichte des Moses ihrer Entstehung nach etwas anderes zu suchen

als eine von Sahak bestellte politische Werbeschrift mit der Be-

stimmung, für den Fall, dass der Aufstand vou 481 die Unab-

hängigkeit Armeniens und eine Königswahl herbeiführen sollte,

als schon verbreitetes und wirkendes Document für die persön-

lichen und genealogischen Vorzüge Sahak’s zu dienen ,
wobei wir

dann das, was die Geschichte an ganz objectiv lehrreichem bietet,

zumeist der frommen und gelehrten Liebhaberei des Moses, die

ihn weit über das von Sahak ausbedungene hinausgeheu liess, zu

verdanken hätten. Für eine derartige speciell zur Empfehlung

Sahaks entworfene Geschichte Armeniens würde aber Sahak gegen-

über kaum ein anderer Abschluss besser passen, -als die Visiou von

einem durch Sahak restaurirten armenischen Königthume, wie ich

sie aus den angeführten Gründen in den verlorenen Sehlussversen

der Geschichte vermuthe. Da nun aber eine derartige Prophe-

zeiung , wie die im Briefe an Sahak Arzrouni und bei Mechithar

von Ajriwankh erhaltene
,

nicht veröffentlicht werden konnte ohne

den Sahak Bagratouni bei der ganzen persischen Partei vorschnell

zu comproinittiren, so vermuthe ich ferner, dass nur das an Sahak

persönlich übersendete Exemplar der armenischen Geschichte dieses

prophetische Gedicht enthalten habe, dagegen alle anderweitig ver-

öffentlichten Exemplare nicht, dass in Folge davon nur die von dem
im Besitze des Sahak Bagratouni gewesenen Exemplare abstammen-

den Moseshandschriften diese Schlussverse weiter überliefert haben,

dass Thomas Arzrouni noch ein solches vollständiges Exemplar mit.

dem „Rückblicke auf die drei verfassten Bücher“ gelesen und daraus

seine Zahl der Lebensjahre des Moses und die Erwähnung des

Kaisers Zeno genommen habe, dass auch der Verfasser des Briefes

nn .Sahak Arzrouni noch ein solches Exemplar gekannt habe und
ihm seine Prophezeiung über die Bagratounier verdanke, dass dann

nach dem elften Jahrhundert auch in dieser Handschriftenclass«

die Verse selbst sich verloren hätten
,
und nur ihre Uebersclirift

noch fortgepflanzt worden sei
,
und dass die beiden den Titel der

Verse noch aufzählenden Moseshandschriften von S. Lazzaro letzte

Ausläufer der direct vom Exemplare des Sahak Bagratouni ab-

stammenden Familie der Moseshaudschrifteu seien.
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Von den Lebensumständen des Verfassers der Geschichte kennen

wir aus der Geschichte selbst bloss das schon erwähnte Ethnicon

Chorenazi, das er sich in der Ueberschrift von I, 1 beilegt, dann,

dass er beträchtlich älter ist als Sahak Bagratouni
,
von dessen

Jugend, tlliiiilfuilfiiBs mfe (02, 28), er im Anhänge zum ersten

Buche redet , dann
,

dass er überhaupt alt und krank und stets

mit Uebersetzungen beschäftigt sei (III, 65), endlich, dass er nach

der Synode von Aschtischat vom Jahre 432 zu einer Studienreise

sei ausgeschickt worden, die ihn über Edessa, Jerusalem, Alexandria,

Rom
,
Athen

,
Constantinopel führte. Leider erfahren wir bei der

Beschreibung dieser Reise in Mos. Chor. III
,
62 nie genau

,
wann

er an diese einzehien Orte gekommen sei
,
und wie lange er sich

daselbst aufgehalten habe; er sagt jedesmal nur, er sei kurze Zeit

geblieben, was bei seiner unbekannten Werthschätzung für die Zeit

eben so gut ein paar Wochen wie ein paar Jahre bedeuten könnte.

Da er indessen erst nach dem Tode Sahak’s und Mesrop’s wieder

zurüekgokehrt ist (vgl. Vetter in op. cit. III, 241), so mag die

Reise immerhin, wie Vetter 1. c. annimmt, etwa zehn Jahre gedauert

haben. Dass er in Rom den Aufzug des Consuls gesehen habe

(der letzte war der von 540) lässt sich daraus sehliessen
,

dass er

II. 50 die Sitte der alten armenischen Könige, bei der Hochzeit

Goldmünzen 128, 31) auszuwerfen, mit der gleichen

Sitte des Consuls von Rom (ftp-nlt- y')/« u^iuuth-uhtU yi

1-8, 32) illustrirt. Moses hat also wohl einen Neujahrs-

tag in Rom zugebracht; wie sich aber die Zeit seiner Reise im
Uebrigen vertheile

,
würden wir nur daun wissen

,
wenn eine

,
wie

es scheint, selbst der grossen Belesenheit Vetters entgangene Quelle

Anspruch auf Zutrauen hätte.

Es giebt nämlich eine ausführliche alte Darstellung der Studien-

reisen des Moses und des Davith , deren Vorhandensein zuerst von

Eminian in seiner russischen Uebersetzung des Wardan in not. 217
constatirt worden ist, und die dann R. P. Karekin in seiner ar-

menischen Litteraturgescliiohte I, Ven. 1865 vielfach herangezogeu,

aber niemals direct genannt hat, und zwar, wie er mir mündlich

mitgetheilt hat, deshalb nicht, weil sie ihm als eine zu getrübte

Quelle erschienen war, als dass sie eine ausführliche Besprechung

verdiente. Auch als Langlois seine Introduction schrieb, war ihm
dieser Tractat noch nicht bekannt, so dass auch Langlois genöthigt

gewesen ist z. B. für die Angabe, dass Moses vom Kaiser Marcian

für seine Rednergabe öffentlich beglückwünscht worden sei, von la

tradition als einer Quelle zu reden und im übrigen auf Karekin

zu verweisen
,

der seine Quelle nicht citirt. Langlois aber wäre

eigentlich verpflichtet gewesen
,

diese Angabe aus erster Hand zu

belegen
,

denn die ganze zweite Hälfte des von Karekin benützten

Tractates einschliesslich der Stelle von den Lobsprüchen Marcian’s

ist in der Handschrift der Pariser Nationalbibliothek Ms. arm. uo.

33 *
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85 in guter Notarschrift erhalten. Inzwischen ist nun dieser Trac-

tat im Jahre 1874 in Cpel von Srovanzteauz in einer Samuiel-

schrift
,
die den Haupttitel „Altes und Neues“ trügt, herausgegeben

worden, uud die Mechitharisten haben mit einer ihren wissenschaft-

lichen Sinn hoch ehrenden Selhstverlitugnnng das Inhaltsverzeichnis

dieser ihnen jedenfalls sehr unerwünschten Publication in ihre Bib-

liographie armenienne, Ven. 1883, p. 358, 8 sqq. aufgenommen.
Die Ausgabe Srovanzteanz’s ist nach einer Davithhandschrift des

Prileursorklosters bei Mousch gemacht, desselben Klosters, in welchem

vor Srovanzteauz schon der Mechitharist R. P. Nerses Sarkissian

sich aufgehalten hatte . der dann aus ihm eine sehr schöne und
werthvolle Eusebiushandschrift (N bei Schöne) nach S. Lazzaro ge-

bracht hat als ein Geschenk des Abtes in Mousch, wie die Mechi-

tharisten auf die Handschrift selbst geschrieben haben, vgl. Petermanu

in MBA. 1865, 461, 34— 37. Die Mouscher Davithhandschrift

ist vom Jahre ft-29- = 1633/4 p. Ch. datirt, der Tractat der

von Moses und Davith handelt, hat darin eine grosse Lücke (vgl.

ed. cit. p. 74), mit welcher jetzt durch tückischen Zufall gerade

die Hauptsache fehlt, nämlich die von Moses und Davith in Cpel

gegen die Chulcedonier gehaltenen Reden
,

von denen gerade der

ganze Tractat in der Mouscher Handschrift (vgL ed. eit. p. 36, 9

sqq.) seinen Namen JhcUp y ntnul^ufuiuj 4.

utuiu/iiuAj/fp 'ft W'nifuftul^ L. am [Jiuj führt. Srovanzteauz hat

leider diesen Titel
,
wohl weil er im Texte der Handschrift nichts

ihm entsprechendes fand, durch einen anderen selbstgeschaffeneu

in seiner Ausgabe ersetzt, der nun die Wiedererkennung dieses

Tractates in den Worten des Kirakos in ed. Ven. 1865 p. 17, 9

erschwert. Glücklicher Weise wird die ganze grosse Lücke der

Mouscher Handschrift durch die Partie der Pariser Handschrift

Ms. arm. no. 85 fol. 5v— 14 r vollständig ausgefüllt, mit deren

'it,‘u3^‘uL. von fol. 14 r lin. 18 der Text der Mouscher Hand-

schrift nach der Lücke wiedor einsetzt (vgl. ed. cit. 74, 3). Am
Schlüsse des Tractates (ed. cit. p. 87, 2 —- ms. arm. Paris, no. 85

fol. 19 v 17) datirt sein Verfasser, von dem mun nicht klar wird,

wie er eigentlich heissen will , oder ob sein Name ausgefallen ist,

wie Srovanzteauz in ed. cit. p. 86 not. 1 vermuthet, die Abfassung

dieser Schrift auf das Jahr V/ = 627 p. Ch. In dieser Schrift

wird nun erzählt, dass Sahak und Mesrop fünf Männer zu Kaiser

Theodosius geschickt hätten
,
Davith

,
den sogenannten unbesiegten

Philosophen
,
und Moses den Grammatikervater , sodann den Philo-

sophen Manibiv und den Rhetor Abraham und dessen Berufsgenossen

Polos. Von Theodosius wohl empfangen und geehrt hätten diese

zunächst in Cpel an Uebersetzungen gearbeitet und dann sich nach

Athen, dor Philosophenstadt, begeben wollen. Da sei aber Theodosius

mit dem Pliuie herausgerückt, er wolle zwei Städte gründen, und
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habe uun zunächst Moses und Davith nach Armenien geschickt, zur

Erbauung von Karin = Theodosiopolis , dessen Anlage nun in ed.

eit. p. 47— 49 mit höchst beachtenswerthem topographischem Detail

geschildert wird. Nach Vollendung dieses Stadtbaues seien dann

die beiden nach Opel zurückgekehrt und nun von Theodosius mit

vermehrten Ehren summt ihren drei Geführten nach Athen entsandt

worden, wo sio sich beim Haupte der Philosophen durch Vorweisen

des kaiserlichen Siegels legitimirt hätten. Mit Eifer seien sie nuu

daselbst dem Studium der Philosophie obgelegen. Auch Aegypter

und Syrer seien dort gewesen
,
und nach (so) einiger Zeit seien

auch griechische Wardapete aus Cappadozien gekommen, Gregorder
Theologe, und Gregor von Nyssa und Basilius von Cäsarea. So

hätten die fünf sieben Jahre dort studirt. Nuu habe aber bei

den Athenern die Sitte bestanden, dass, wenn man sieben Jahre

vollendet hatte , sie die in der Zeit unterrichteten vortührten (vgl.

ed. cit. p. 51 sqq., Nerses Sclmorhali bei Tschamtschean, Geschichte

Armeniens (arm.) I, 783, 34 sqq., 0. P. Neumann in Journ. asiat.

III (1829), tiG
,
13 sqq.). Und in der Mitte der Stadt habe eine

grosse und sehr hohe eherne Säule gestanden
,
und darauf waren

königliche Sprüche von sieben Königen geschrieben
; die Spräche

kurz und die Auslegung schwer, Spruch um Spruch einen Abschnitt

bildend. Sie waren geschrieben zur Zeit des Siberios Moullos ')

1) Vgl. od. cit. p 52, 9 w/L
|)/'/'^' II

’,.1 tj/jtitifit « Gemeint ist

Servius Tullius, || . za dessen viertem Jahre (ann. Ahr. 1439)

die sichen Waisen im Canon das Eusebius, dessen Kenntnis* somit für den

Verfasser des Tractates gleich mit orwieson ist, angosetzt worden. l>io Ver-

wechslung von p und p. dio in \\/’r^ doppelt vorliogt, ist oino sehr oft

vorkommende. Durch sio hat sich z. 11. schon sehr frühzeitig oino grosso Classe

von Moseshandschriften abgezweigt, welche nun in Mos. Chor. II, 36 (114, 23)

(
|

/.p ,,
,
fdttiij statt *| l. p,t, i'lin'i liost, zu welcher Classe ausser derjenigen Moses-

handschrift, welche dem Mechithar von Ajriwankh Vorgelegen hat, der in od.

Pntkanean, p. 37a 18 ebenfalls <\Lpn,.pi,,n, biotet, auch dor 1177—1198 p. Cb.

geschriebene Archetypus der diorthoirten Classe gehört hat Dagegen haben

dio codd. Sti. Loz 869 uud 1156 (es sind dieselben, welclio den Titel der

verlorenon Verse am Schlüsse dos Inhaltsverzeichnisses dos dritten Buches auf-

führon,) das richtige *]/. pi,«‘j erhalten, was für die erstero dieser boidon

Handschriften schon Zohrab in seiner Collation dorselbon im Anhänge zu dem

angeführten Pariser Kxemplaro der Whiston’schen Ausgabe auf fol. Ar col. a

inf. constatirt hatte. Auch dio Verwechslung von § und ]]’ . die in ,pp,u

vorliegt, ist sehr häufig, wie schon Auchor in praef. ad Ens. chron. (od. in fo.)

1. 20 a 29 atigemerkt hat. Sio beruht darauf, dass das § im Texte armenischer

Uncialhandschrifton nicht dio in unseren Drucken übliche Form aufzuweisen

pflegt, die z. 11 Kiepert in MBA. 1869, 227 in einer für den Leser ganz irre-

führenden Weise in einem pnläogrnphischcn Argumonto gogen P. Bötticher ver-

wendet hat, sondern eine Form, wolcho dem
(J*

der Uncialo überraschend ahn-
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des Königs der Römer, und nach dem Könige der Hebräer ge-

rechnet, während der babylonischen Gefangenschaft. Wer nun die

Sprüche dieser vorlas und auslegte, den machten sie zum Wardapete

alles philosophischen Wissens, in dem er in jenen sieben Jahren

unterrichtet worden war, und so lange Zeit als er in Athen war,

war dieser Wardapet. Und auf der Säule waren die Sprüche der

sieben Könige geschrieben wie folgt: Solon der Athener: Nichts

zu sehr; König Khölon der Macedouier: Erkenne dich; König

Thelös der Meleser : llei der Erde ') ist sehr grosser Schaden

;

König Dias von Pirend: Die meisten sind schlecht; König Pitpakos

von Midelen: Erkenne die Zeit; König Pitiandros von Korinth:

Uebung ist alles; König Klöboulos von Zend: Maassvoll und un-

endlich. Und die in der Gelehrtheit vollendeten Männer
,
es waren

ihrer 60, führen sie vor die Säule : wer im Stande sei die Sprüche

der Könige auszulegen ? Und alle schauten starr auf die Stirne der

Säule
,
und jene Sprüche waren unverständlich für sie. Da sann

Davith nach, und insgeheim begann er im Geiste Spruch um Spruch

auszulegen
, und als er einsah

,
dass er die richtige Erklärung ge-

funden
, da fasste er Muth und trat hervor vor die Versammlung,

und alle zusammen richteten die Augen auf ihn, denn die ganze

Stadt w'ar insgesammt herbeigekommen zum Zuschauen bei den

Sprüchen. Und Davith trat auf die oberste Stufe und begann mit

den Händen die Versammlung zu beschwichtigen, und den Ge-

lehrten gebot er, dass sie aufhorchten, und sie verharrten horchend.

Und Davith wie ein Gefäss des Lichts begaun das Licht seiner

Gelehrsamkeit auszustrahlen
,
und Spruch um Spruch legt« er das

Geheimniss der Könige aus mit gewaltigen Worten. Und alle voller

Erstaunen erschrecken ob der richtigen Darstellung der Sprüche,

ausführlich erklärte er den Spruch eines Mannes nach dem anderen.

Da führten sie ein mit Gold und Edelsteinen und Perlen geschmücktes

Pferd vor, und den Davith setzten sie auf das Pferd, und die Ge-

fährten seiner Studien hoben sie auf die Schultern und die Köpfe

und riefen über ihn den Namen „Unbesiegter* aus
,
wovon er der

lieh sieht , wie man sich jetzt überall leicht durch einen Blick auf das

‘bP—SlCbbSblTf- in don Publl of tho Palaeogr Soc Or. Ser no. 4, col a

15— 16 überzeugen kann. Es empfiehlt sich deshalb beispielsweise auch die,

die ganze Mar- Abasfrago in ein völlig neues Licht rückende Emcndaüon

statt utjituiT, welche Putkanean in seiner Ausgabe des Sebeos,

St. Ptbg. 1879 p. 6, 11 in den Text gesetzt, und ebendaselbst Anna. 2 durch

den Hinwois auf die, gegen gerade diese Stello des Mar-Abas gerichtete, aus-

drückliche Polemik dos Moses in I, 22 (48, 2) sehr scharfsinnig historisch

begründet hat, auch paläographisch im höchsten Grade.

1) Es versteht sich von selbst, dass hier nur eine Vorwechslung von

iyyv*7 mit iv ytj und im Spruche dos Kleoboulos eine solche von notoxov

mit hogtnrov und nicht etwa eiuo andere Ueberlieferung, vorliegt Auch die

Namensformen der sieben „Könige“ haben nur sphalmutologischus Interesse.
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unbesiegte Philosoph genannt wurde. Und die ganze Schaar zog

nach der Stadt, während rings der Ton von Pfeifen und Trompeten
erklang. Nach dieser feierlichen Promotion des Davith seien dann

Gregor der Theologe und der von Nyssa heimgekehrt. Unterdessen

sei Theodosius gestorben und der gottlose Marcianus habe das

Concil von Chaleedou versammelt, das in ed. cit. p. 59 als dritter

im Hunde mit Jazdegerd und Satan genannt wird. Die nun fol-

gende Beschreibung desselben und seiner Wirkungen auf Arme-
nien kommt, so merkwürdig sie unter anderen Gesichtspunkten ist,

liier nicht weiter in Betracht. Die Hauptsituntion
,

auf welche in

der Folge der ganze Tractat abzielt, ist das nach dem Concile von

Clialcedon in Gegenwart Marcians abgehaltene
,

in der Mouscher

Handschrift fehlende Religionsgespräch, das, wie sich durch Ver-

gleichung mit dem Texte der angeführten Pariser Handschrift leicht

feststellen lässt, von Wardan in ed. Ven. 1862 p. 55 excerpirt

worden ist. Natürlich bleiben in demselben Moses und Davith

gegenüber den Chalcedoniern Sieger, nachdem schon vorher in ed.

cit. 71, 19 sqq. Moses dem Juvenal mit den auch bei Karekin in

op. cit. I, 207, 30 sqq. benützten Worten gedroht hat, und nun
erhält Moses in ed. cit. 75, 5 sqq. von Marcian die schon erwähnten,

auch von Karekin in op. cit. I, 244, 16 wenn auch in etwas

anderer Recension abgedruckten Lobsprüche über seine Redner-

gabe zuertheilt. Dann trägt am nächsten Feste des H. Kreuzes

Davith seine bekannte Lobrede auf dasselbe vor, und dann kehren

schliesslich beide in die Heimath zurück, wo Moses erst lange in

der Verborgenheit lebt, ehe er sich dem Patriarchen Glut zu er-

kennen giebt.

Dieser umtUngliche
,

hier nur eben angezeichnete Tractat (er

füllt in der Ausgabe Srovanzteanz’s 49 Duodezseiten
,
und würde)

aus der Pariser Handschrift vervollständigt, deren etwa 65 füllen,

ist nun mindestens älter als saec. XIII, da, wie erwähnt, der Histo-

riker Wardan denselben benützt, und wohl auch die dem Wardan
zugesehriebene Geographie der Reliquien bei Saint-Martin, Mömoires

etc. II, 426, 9 die Nachricht, dass Moses Aufseher beim Baue von

Karin gewesen sei, daraus entnommen hat, und der gelehrte Commen-
tator des Wardan in ed. Ven. 1862 zweifelt auf p. 54 not. 3 gar

nicht daran
,

dass die Datirung
,
welche der Tractat sich selbst

giebt
,

ächt sei
,
und diese Schrift wirklich aus der Zeit des Hera-

clius stamme. Dass der Verfasser dieses Tractates mancherlei

brauchbare Notizen einmische ist gewiss, nichts destoweniger bleibt

die Schrift als ganzes ein Phantasieproduct
,

das den Zweck ver-

folgt , Proteste gegen das Chalcedonische Concil dadurch , dass sie

der bekannten und beliebten Gestalt des armenischen Geschicht-

schreibers in den Mund gelegt werden, in weitere Kreise zu tragen.

Drei Unterlagen für diesen Roman sind noch deutlich erkennbar.

Erstens die Angaben in Mos. Chor, in
, 62 über die Reisen des

Moses; sodann die Angaben in Mos. Chor. III, 59 über den Bau
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von Theodosiopolis, wo aber gerade das Schweigen des Moses über

eigene Thütigkeit den Roman Lügen straft; endlich und haupt-

sächlichstem; die Beschreibung der Ehren
,

welche der l’rogymnas-

matiker Moses im Nnehwoite zur Rhetorik seinem Schüler Theodoros

in Aussicht stellt, und die nun hier au Davith überreichlich in

Erfüllung gehen. Es gehört somit dieses ganze kleine Werk durch-

aus zu den Apowyphen
,
und wenn es uuch einer besseren (lasse

derselben angebört, so ist es doch für die Kenntniss der Chrono-

logie der Reisen und der Beschaffenheit der Studien des Moses

durchaus nicht als Quelle zu gebrauchen. Hierfür wissen wir

uicht mehr, als Moses in der Geschichte direct und namentlich

aber indirect uns sagt.

Der Verfasser der armenischen Geschichte ist nämlich für

einen Asiaten aus einem vom Hellenismus so gut wie unbetreten

gebliebenen Lande unzweifelhaft ein in griechischer Litteratur leidlich

belesener Mann zu nennen, und wenn er dieselbe zum Theil in

armenischen Uebersetzungen citirt, so ist das wohl mitunter in von

iluu selbst augefertigten Uebersetzungen geschehen und thut der

Verdienstlichkeit seiner Studien wenig Eintrag.

Die Bibel benützt er sicher in derselben armenischen Ueber-

setzung, die bis heuto erhalten ist, und zwar, entgegen der Ansicht

der Whistons in ed. 1736 praef. XI, 31 sqq. auch die Maceabäer-

bücher, wie sich durch blosse Confrontirung der Worte in Mos. Chor.

II, 2 (70, 26) (J luiftl.jffh q (uiiftfh, neuuift uul/[i Ll tupft tufJ^t

*>ututtuhft mit I Mace. 8, 3 Pullfibyffh 'ft

'
linyiuhl qpntftht

neuutft nul^ftit L tupft titfd'h ytuuiufiifi ergiebt. Seine Citirungs-

weise der Bibel ist indessen, wie bei allen Autoren die er in arme-

nischen Uobersetzungen benützt, keine ganz wörtliche, und die Citate

sind in der niehtinterpolirten Ilandschriftenclasse freier als in der inter-

polirten
,

in der z. B. das >upytuqftp von Mos. Chor.

II, 26 (100, 23) mit Rücksicht auf Luc. II, 1 zu tuifiuup'Jiuqfip

tuufhlrp geändert ist.

Für die Kirchengeschichte des Eusebius giebt er selbst zu ver-

stehen, vgl. Mos. Chor. II, 10 (83, 13), dass er sie in der arme-

nischen Uebersetzung, die sein Lehrer Mesrop hatte anfertigen lassen,

benütze
;
und um die Richtigkeit dieser Augabo zu erhärten, braucht

man nur z. B. die Worte der noch erhaltenen armenischen Ueber-

setzung der Kirchengeschichte in ed. Ven. 1877, pg. 60, 3 sqq

(Hist. eccl. I, 13) \*>l/
‘I

'jnpiiLi/' fyntfrtug tflutt m 4 tun jufüffit qitiuf
>
ptytß PqfJnj

tupAttfhft tuptup qlttu mit Mos. Chor. II. 31 (106, 6) |w

[fispt» ^ jnpnt_AT tgnikiuij tfUuty
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m tun 'juhiX
rU* (' u{jy ßlP''l '“[at tihtji lupnift Ijiltit (1 }].

„der Erlöser selbst aber willigte zu der Zeit iu welcher er (Abgar)

ihn rief, uiclit ein; abm eines Briefes würdigte er ihn“ zusammen-
zustellen.

Die Chronik des Eusebius kennt er ebenfalls und benützt sie

vielfach und zum Theil unter Mitentlehnuug der Namen der in ihr

genannten Gewährsmänner
,
und er ist dann in der Reconstruction

des Inhaltes von ihm nur aus zweiter Hand bekannten (leschiohts-

werken allerdings zuversichtlicher als wir für erlaubt halten. Dass

er die Chronik in ihrer noch heute orhaltenen armenischen Ueber-

setzung benütze hat Giacomo Leopardi in seinen erst 1823 ge-

druckten Annotazioni all’ Eusebio del 1818 in den Effemeridi

letterarie di Roma tom. X
, p. 175, 5 sqq. bewiesen durch den

Nachweis, dass Hephäst.us sowohl in Eus. chrou. cd. Aucher (ed.

iu f.) I, 97, 18 = ed. Schoene. I, 133, 38, als auch bei Mos. Chor.

1, 7 (18, 12) fälschlich der erste Mensch der Aegypter heisse statt

der erste Gott. Dass dieser Irrthum nicht etwa schon von Eusebius

selbst herrühre, beweist der Anfang des nächsten Alineas bei Schöne

I, 135, 7 post deos reguavit gens semideorum. Der Fehler fällt

also lediglich dem armenischen Uebersetzer zur Last, und seine

Wiederkehr bei Mos. Chor. I, 7 beweist somit, dass Moses die

armenische Uebersetzung der Chronik und nicht das griechische

Original vor sich gehabt habe. Leopardi hatte aus diesem Um-
stande nur den einen Schluss gezogen (1. c. lin. 9 sqq.) che il

nostro interprete debba aver preceduto in quauto all’ etä il sud-

detto Corenese, del che gli Editori (vgl. Eus. ehron. ed. Mediol.

praef. XI und ibid. not. 2) adducouo parecchi altri segni. Die

andere Möglichkeit, dass Moses selbst der Uebersetzer sein könnte,

hatte aber schon bevor Leopardi’s Abhandlung gedruckt wurde
Saint-Martin in Journal des savants 1820, p. 98, 15 sqq. aufgestellt,

den die Beobachtung, dass ein anderer der zahlreichen Uebersetzungs-

fehler der Chronik, nämlich der, dass sie in ed. Aucher (f.) I, 29, 10

den Eigennamen Megasthenes als Adjectivum zu Nebucndnezar zieht,

sich bei Mos. Chor. 11, 8 (78, 25) wiederholt, auf diese Vermuthung
geführt hatte '). In der Vorrede zum Thesaurus der Mechitharisten,

1) Pioser Stand der Frago vom Jahre 1820 muss fiir E. Pulaurior, der

doch unter den denkbar giiiLstigsten Bedingungen schrieb, ganz unbekannt ge-

blieben sein, da er in seinen mit Recht berühmten Recherehes sur la Chrono-

logie armenienno auf p 137 not. 52 noch im Jahre 1859 die Frage, ob Moses

die Chronik überhaupt benützt habe, als eine offeno behandelt, und schliess-

lich aus dem gar nichts beweisenden Umstande, dass Moses die Chronik nicht

citirt, den Schluss ziolit. er habe sie nicht in der armenischen Uebersetzung,

sondern im griechischen Originale benützt, wovon seit fast 40 Jahren das

Gegentheil erwiesen war. Mir scheint überhaupt Pseudo-Sebeos das einzige

armenische Werk zu sein , das die Chronik im griechischen Texte kennt.

Letzteres schliesso ich unter anderem daraus, dass das j uthXnt. 1/ <»L,it von

Eus. ehron. ed. Aucher (ed. in f.) I, 167, 17 (= loco angusto bei Schoono
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dem \i"p fiatnuffipp , tom. I, Ven. 1836, 12 a 25 ist sodann

die Alternative, dass die Uebersetzung der Chronik .entweder vor dem

Chorenazi, oder durch denselben“ f/wtP juin-u$_ ptuü i^fimpL^

‘umpffu , Zr_ l
t
.u.r 'ft Hrnfh ‘huptu angefertigt sei, schon ganz

correct formulirt, und so gilt sie heute noch. Auch von den

Citaten aus der Chronik gilt dasselbe, was von denen aus der Bibel

gilt, dass sie nämlich in der niehtinterpolirten Handschriftenclasse

freier sind als in der interpolirten. So ist z. B. das pnShwijitfu

von Mos. Chor. II, 8 (78, 25), das durch alle nichtdiorthoirten

Handschriften geschützt ist
,

bei allen drei Vertretern der dior-

thoirteu Classe (ed. pr., Mos. Chor. Lips., Ms. Kareneanz II,) wegen

des nL d-ifhiutfnju in Eus. chron. ed. Aueher (f.) I, 29, 1 1 = ed.

Schoene I, 41, 2 zu nL.th^uutpyU geändert, und also entweder der

Text des Moses direct aus Eusebius interpolirt worden (ich erwähne
beiläufig, dass eine aus der Chronik des Eusebius iuterpolirte und
auch sonst vielfach veränderte Recension der Geographie des Moses

auf S. Lazzaro im Jahre 1881 aus cod. Sti Laz. no. 1245 = Gold-

säckchen no. 22 herausgegeben worden ist), oder indirect, nämlich

aus Stephanus von Tarön ed. Schahnazareanz p. 39, 13 sqq.
, der

für diese Stelle schon den Eusebius neben Moses benützt hatte.

Etwas weiter als nur bis zu der für die Chronik des Eusebius

geltenden Alternative führt die Betrachtung des Verhältnisses des

Moses zu der armenischen Uebersetzung des Pseudocallisthenes, die

von den Mechitharisten im Jahre 1842 herausgegeben worden ist.

Diese Uebersetzung enthält einige zum Theil selbst sachlich werth-

volle Interpolationen. Es genügt
,

als ein Beispiel einer solchen

auf vers. arm. cap. in ed. cit. p. 89, 31 = lib II, c. ü

des griechischen Textes zu verweisen, woselbst eine beaehteuswerthc

Notiz über den vom Arazani durchflossenen Gau Angl

eingeschaltet ist, die dann, aus eben dieser Stelle des Pseudocal-

listhenes exeerpirt, auch bei Sebfeos ed. Patkanean. St. Ptbg. 1879,

p. 74, 23 wiederkehrt. Zu solchen Erweiterungen, die der arme-

nische Uebersetzer des Pseudocallisthenes vorgenommeu hat, gehört

nun auch die, dass er statt des )’i’ ök iätlv KivtnvQojv iaropiccv

von I, 21 des griechischen Textes sagt: .und da konnte man die

Kämpfe der Lapithen und Centauren sehen, die bei der Hochzeit

I, 255, 45), das auch bei Mos. Chor. II, 2 (71, 12) als jiuhbrnL k
wiederholt wird, bei Sebeos ed. PatkuneAn. p. 8, 28 %l. l^ Utttet

Das halte ich für eine von der erhaltenen armenischen Uebersetzung unab-
hängige Uebersetzung des Originales, und nicht für eine absichtliche Oifferon-

zirung von der erhaltenen Uebersetzung. Für oine solche wäre die Sache zu
gleichgültig, und wäreu die Ausdrücke zu gloichworthig.
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des l’eirithoos stattgefunden\ Nun braucht man aber nur mit den

betreffenden Worten des armenischen Pseudoeallisthenos in ed. cit.

28, 18 Sqq. Up fU'l' jufliipfitllult utlruuüiU^ q |

P Iruijgh i. lymylfUjtipiipIpuyU
l
'*-** » ^ ’/•

•l
,r
[
,,y

p/rujj ^uipuufuhiujh UtJrtufuU die Worte in M. Cb. II, 63 (142,

7 sqq.) I;4 tifjirf Up imqfifj l.tiijyh ll ~

IpuupupIputjlt Un-fiLu 'fi ifb pnlj *t\f.-pfi[J frni/ ^lupuufhlciuijU

zusummenzustellcn , um eine Anleihe des Moses beim armenischen

Uebersetzer des Pseudoeallisthenos unzweifelhaft zu erweisen. Das
haben denn auch die Mechitliaristen mindestens schon seit 1837
gewusst, und sie haben sich im armenischen Thesaurus, dem
*1

,np ff*pp , tom. II. p. 375 c s. v. J"LnUu,“lu,[’f1U durch

die Worte ixJitJttt/*P ^ tpn ^Ipunpuplpuijii fpi fri u •

m*kf“ • jnpJU h- |u-r • f • 60 (sie citireu gemiiss Thes. arm.

tom. 1, praef. 13 b 35 nach der Capitelzählung der Ausgabe von

Amsterdam) auch die Priorität für diese Erkenutniss schon vor

der Herausgabe des armenischen Pseudocallisthenes gesichert. Auch
hier muss, weil Moses nur mit der armenischen Uebersetzung, nicht

aber mit dem griechischen Originale stimmt, die armenische Ueber-

setzung entweder lllter als Moses, oder von ihm selbst angefertigt

sein. Allein hier ist der letztere Fall anzunehmen
,
denn es wäre

doch sehr unwahrscheinlich, dass Moses bei diesem einen der wenigen

Anlässe *)
,

bei denen er wörtliche Citäte aus dem armenischen

1) Schon im Jahro 1836 haben die Mechitlmriston im armenischen Tho-

snurus tom. I, 12a s. v. «#/*?/.{*»«/ durch dio Glossirung äfrilga und die Worte:

|iw^fuM-ath ...n V/ /. ^
iti[3

1.
jtniij li lljf/. jnptlb fi- ^ • 62 UACh-

gowiesen, dass dio Worte von A bei Müller I’seud. Call. p. 35 not. 12 öttiv

>tfti uexgi xov 8tvpo xovxox t»r vöuox gviarjovui nag' ‘sfi.e£ai Spevot,

Tvfli xi Tri ftiv xxijvtj oxeynvovod'ai ,
&votüZ,»aftnt t oTg äyat^oli üai^oiti

mit ngovoot uivoti (A liest eigentlich toüs nyaftove Saiuoxae rovi ngo-

xoovttixovg) xuix oixtiür xni Sialfoueit xiöx aflggaiv noiiiolhai
,

die in

Psoud. Call. arm. ed. eit. p. 41, 16 mit itL iim Jjih, ti_ 3 „,Jd tl' utj u "iiO-f

Ufltl um mi^f.puiuhr^p mtjjtn 'ft mm rb tpnu/li h
(

u*hmputpÄ

Y fi ***umu iudh*h$t*jh ttfuuilfl.p
(

/<. 1/m tu ni quth /.y mummmb m i^ji'lib
f

Ül

m/um utali pY»m«l «ji tjli
1 np fu'hmtf' muihfih inlulih

(
/t pm^jumlfh (damit

ist Müllers Conjeetur ffiatiooEte bestätigt) miuithp u.[3t,pu.3% übersetzt wor-

den, aus ebon dioser Stelle des armenischen Pseudocallisthenes genommen auch

bei .Moses wiederkehren. Sie lauten daselbst III, 02 (202, 1 sqq): |^c '/'

'puu$h Ä. <^phtpb Qnt-pji m uhft m mmtuhp
(

t^pL n bmpmp*\u ufumlft. £*••[

ypmumu t
/l upumm'h mmULj

ptpmm^tuij
^

Ll euföL putij mn*hbp pm^fum tth»
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Pseudocallisthenes giebt, durch Zufall gerade auf eine interpolirte

Stelle desselben gerathen sein sollte
, wenn es auch gleich nicht

unmöglich wäre, wie die eben uaebgewiesene Stelle des Sebeos

beweist. Ist er dagegen selbst der Ueberset/.er und Interpolator

des Pseudocallisthenes gewesen, so begreift es sich sehr wohl, dass

er auf diesen seinen Zusatz, z,u der Stelle über die Centauren ,
der

immerhin eine gewisse, wenn auch noch so bescheidene, Kenntniss

der griechischen Mythologie verlangte
,
eine Kenntniss, die bei den

Armeniern selten genug sein mochte, so stolz war, dass er diese

Stelle gerne ein zweites Mal in seiner Geschichte vorbrachte, gerade

so
,

wie er die Schilderung Chinas
, die er in seiner Geographie

((516, 7 sqq.) gegeben hatte, und auf die er besonders stolz sein

mochte
,
weil er für sie vielleicht von Pappus unabhängig gewesen

war, in seiner Geschichte Armeniens II, 81 ebenfalls noch einmal

und zwar in ziemlich überflüssiger und aufdringlicher Weise vor-

getragen hat. Unter diesen Umstunden spricht das Fehlen einer

der Stelle über II?"/7 entsprechenden Stelle in der Geographie

dafür, dass die Uebersetzung des Pseudocallisthenes zwischen die

Abfassung der Geogruphie und die der Geschichte falle.

Die Benützung der Chronographie des Afrieauus durch Moses

ist für H. Geizer in Sextus Julius Africanus 1 (1880) 20!» und 281

im Anschlüsse au v. Gutschmid’s Untersuchungen nicht wahr-

scheinlich
;

mir scheinen dagegen manche Spuren auf eine solche

hinzuweisen. Ich will zwar darauf kein Gewicht legen
,

dass Mos.

Chor. I, 4 eine Untersuchung darüber anstellt, was wohl mit dem
Hufen Gottes bei Enos gemeint sein solle, zu welcher Untersuchung

Africanus dem Moses durch die seiuige über denselben Gegenstand

(siehe darüber Geizer op. cit. I, 61—62) wenigstens den Anlass

gegeben haben könnte
,
wenn auch die Auslegungsweise des Afri-

canus für Moses durch den Wortlaut der armenischen Bibelüber-

setzung abgeschnitten war. Allein Moses redet 1 ,
4 auch davon,

dass
,

als Enos anfieng den Kamen Gottes auzurufeu
,
Adam noch

nicht wieder beim „Tode und Grabe“ («/*«*>"*- A_

10, 14) angelangt gewesen sei, und gerade von Africanus ist aus-

drücklich (siehe den Nachweis bei Geizer op. cit. I, 60) überliefert,

dass er vom Grabe Adams geredet habe, und Geizer hat auf diesen

Umstand hin ibid. I, 61 eine ebenfalls vom Grabe Adams redende

Stelle des Anastasius auf Africanus zurückgeführt.

Ferner erzählt Moses I, 17 (09, 29): Ninus, der Gemahl der

Semiramis, sei nicht, wie man sage, von ihr nach seinem Tode im

Ebenso ist im Thes. arm. II, 98c s. V nachgewiesen , »lass du»

Stelle bei Mos. Chor. p. 201, 28 ans dom Orakel boi I*s Call arm 36. 1 1

= od. Müller, p. 31 b 12 sqq. entnommen soi
,

in welchem Orakel übrigens

der armonischc Psoudocallistbones aitüv liest, was in A fehlt.
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Palaste zu Ninive begraben worden, sondern habe, nachdem er ihren

lasterhaften und bösartigen Charakter erkannt, das Reich im Stiche

gelassen
,
und sei als Flüchtling mich Creta gekommen. Hier ist

augenscheinlich auf Ninus übertragen, was vom /lixog b xm Zeug,

dem Bruder des Ninus, berichtet wird, dass er aus Assyrien ent-

wichen sei und auf Creta sein Grab gefunden habe. Dass aber

Moses mit dieser Erzählung vom Ende des Zeus auf Creta, die

Eusebius ignorirt, überhaupt bekannt ist, scheint mir wiederum
ein Beweis, dass er neben der Chronik des Eusebius auch noch

die des Africanus direct benützt habe; denn dass Africanus

von Zeus - Pieus geredet hatte
, beweist die Wiederkehr des Be-

richtes über denselben nicht nur bei den von Geizer op. cit I, 77

citirten Epitomatoren des Africanus, sondern auch bei Michael

Syras
,
dessen Wichtigkeit für Africanus schon Geizer selbst scharf-

sichtig vermuthet hat (siehe S. J. Africanus II (1 88-
r
») praef. V,

8 sqq.)
,
und bei Wardan. Bei dem ersten heisst es in der Aus-

gabe des Jakobsklosters in Jerusalem, 1870, p. 57, 19 — 58, 1

:

jfL y» uituuti It (flihL tutfjfu
1

1

ni'fyunh/, tfhtt tut

*)Lu, /i [<J ijiin ’/' W‘h uil9 u • tuulSh tutfu

tu [J ^tu^tfit UL^uttSh • L tjtuuh yiuuitulffrgnl(J /. itfifii *)/<-«

jufhnthi tuuuilrifli qjt
'

was Victor Langlois in Chronique de Michel le Grand
,

traduite

pour la premifere fois sur la Version armenienne du pr6tre Ischük,

Venise 1868 (nicht 1848, wie in der Porta lingg. orr. VI 4 110, 88
steht)

,
auf p. 54, 1 1 sqq. übersetzt

:
„et dans la 1 9e annee de

Samson, Zeus mourat et fut enterre dans l’tle de CrMe. On dit

qu’il vecut 880 ans
;

ce fut ä cause d’une longevite aussi extra-

ordinaire < [u’il fut appele Zeus, du nom de l’astre, mais ses parents

lui donnaient le nom de Dies“ *). Hier ist der letzte Name „Dios“

1) Dein, was Ijinglni, im Kommentare zu dieser Stolle unter no. ü an-

merkt: „Le porsonnago quo Michel et Vartan appollcut u h ,/
j
Ztvt, et auquel

ils rattachent lo mythe do Jupiter, doit etre Zcuxippe, qui compto parrni le»

rois lieroiques do Sieyono“ kann ich nicht beistimmen, so gorne ich aucli den
grossen Scharfsinn anorkenno, der in dieser Comhination zu Tage tritt. Allein

die von I.Anglois verkannte griechische Accusativform ‘\'hy = Jia „spricht

zu laut dagegen. Der Vollständigkeit wogen fügo ich hier noch hinzu, dass der

Bericht des Moses über die Flucht dos Ninus nach Creta seinerseits wieder "aus

Moses in die armenische Ucbcrsotzung des Michael in ed. Hieros. p. 35, 5 ==*

vers Langl. p. 40, 3 hineingefiilscht worden ist. so dass nun der annenischo

Michael Original und Travestie desselben Berichtes zugleich enthält. Langlois

freilich vermuthet hierzu auf p. 40 not 1 ,
der Syrer Michael selbst habe hier

den Moses benützt. Das beruht aber auf einer nicht Langlois allein eigen

gewesenen Ueberschatzung des Wirkungskreises der armenischen Litteratur, die

sich bloss gegenüber der georgischen gebend verhalten hat. Mein Beweis

dafür, dass vielmehr alle die ziemlich zahlreichen Lxcorptc aus Moses, dio sich
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eine von Lnnglois unmethodisch und, was viel schlimmer ist, still-

schweigend eingesetzte Variante aus der Michaelhandschrift cod.

Sti Laz. no. 1326, während sowohl cod. Sti Laz. no. 1023, als

auch die von Langlois drittens benützte Pariser Michaelhandschrift

Ms. arm. no. 90, fol. 15 r, col. b 27, als auch jetzt die Jerusalemer

Ausgabe, *1 (Diaj) resp. lesen, und diese letztere Form

ausser durch diese Handschriften und ihre eigene Abnormität auch
noch durch ihre Wiederkehr bei Wardan geschützt ist. Gerade
dieser Name Diaj aber, welchen Michael hier als zweiten neben
Zeus stellt, ist mir ein Beweis, dass er hier die Nameusformen Zciv
und /Jict aus der wegen ihres Vorkommens bei Johannes Antiochenus

in F. H. G. IV, 542 b 6 § 4 wohl auf Africanus zurückgeheuden
Grabschrift ivHet xettai Baviiiv llixus' 6 xai Zti'q liv xai Hu
xctXovffi mit eben derselben Buchstäblichkeit wiedergiebt, mit der

der Philosoph Davith in opp. ed. Ven. 1833, p. 627, 13 mit

IfntkrJp ifj'iu t)Jfhus L 1 das xahovutv dk rtVTor Zljva xai

dta des Aristot, p. 401a 13— 14 B. übersetzt hat. Wohl aus

gemeinschaftlicher Quelle mit Michuel berichtet sodann Ward;in in

ed. Ven. 1862, 22, 6: <</yr.</ ifh n mt

/jJrtjtUL ^ t t
l
n
[
1 *uutrh tutfu nt {<}

p

II. jftuniia y if/i jtu tutfu f*
tui£tftufjbynt^[*} lntattla ffJt-U

ytut~> nft
}

{i ffihati-tAatf ^(nu auufit p
ij

}
von welcher Stelle Brosset

itn armenischem Michuel vorfindon, nur Interpolationen der armenischen Ueber-
setzer des syrischen Michael sind, ist der, dass kein einziges derselben bei

Hurhebräus (siehe über dessen Verhältniss zu Michael Langlois in vers cit,

p. 9— 12 und Geizer, Africanus II, 402— 403) wiederkehrt. Wo sich der

ursprüngliche Michuel mit Moses in etwas nicht ganz landläufigem berührt, so

z. B. in der Angabe, dass Alexander der Grosso nur drei Ellen hoch gewesen
sei, was hei Mos. Chor. III, 8 (194, 6) steht, und auch bei Mich Syr. ed
llioros. p. 96, 23 = vers. Langt p. 76, 20 wiedorkehrt

,
und dort durch Bar-

hebrnous, Chrou. syr. ed. Bruns et Kirsch. II, 3G, 24 schon für das syriacbe

Original geschützt ist, da ist die Uebercinstiimnung auf eine von Moses und
Michael gemeinschaftlich benützte Quelle zurückzuführen, für welche es erlaubt

sein wird, wiederum an Africanus zu denken.

1) Freilich ist hier nicht ausgeschlossen, dass Wardan diese Angabe auch

aus Michael selbst entlehnt haben könnte. Kr erweist sich indessen auch

anderwärts als Epltomator (sei es nun director oder Indirocter) des Africanus.

wo Michael anderen Quellen folgt. So deckt or sich in den Namen der Kill

3 Könige mit den Kxcc Barb. in Eus chron. ed. Schoeno I App 288, 61 b 27,

indem er sie in cod. Sti. Laz. no. 616 p. 96, 3 (vergl. ed. Ven. 1862, p. 33, 27)

1)7. y lUttiufMjt (schreibe nur f weil der Kpiue

inator Wardan’», Mcchithar von Ajriwankh ed. Patkaneau 1867, p. 69. 16

*| schreibt; aber die Vorlage Wardans schrieb ILM* (LU ^ IIP
was Wardan zu f

)*|LPUJ)4||)J
1 ver *esen h*L) ^7/»^, |

nennt. Hierbei bestätigt die Bezeichnung der Indier, die Wardan zu

Gathaspar hinzttfiigt . die von v. Gutschinid in Hlieln Mus XIX (1864) p
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in Mein. de l’Acad. Iinp. des Sciences de St. Ptbg. Ser. VII, tom. IV

(1862), no. 9, p. 11, 2 sqq. das bemerkenswerthe Referat giebt:

,Vardan nous raconte encore
,
du plus grand sangfroid

,
que du

temps de Samson, juge d’Israel, QL-« Zeus (Jupiter) mourut en

Crete , nyant vecu dit-on 850 ans, et dut ä sa longue vie,

le changement de son premier nom, qui 6tait Dia Comme
il ne dit pas un mot de plus sur ce personnage

,
on ne sait s'il

parle serieusement ou non, s'il le regarde comme un l)ieu ou

comme un simple mortel“.

Ferner berichtet Moses I, 17, die Söhne der Semiramis hätten

ihrer Mutter wegen ihres unanständigen Lebens Vorstellungen ge-

macht in der Hoffnung sie ab/.ubringen /'
•f f’

1 mlftuu Jpgiul/tui,

um ifnuiiuitj

h

(40, 3) d. h. ,von der teuflischen, faustkämpferischen

Leidenschaft“. An der Hedeutung von ifpgmlfiuii ist nicht ab-

zumarkten
,

dasselbe ist von . die Faust , abgeleitet wie

f'ieiuulftuh von piiL-ieii (nom. plur. pm-nAß) und bedeutet .faust-

kämpferisch
,

athletisch“ und sonst nichts. Da keine dieser Be-

deutungen hier einen vernünftigen Sinn giebt, so darf man sich

gar nicht wundem
, dass bei allen drei Vertretern der diorthoirten

Handschriftenclasse (ed. pr. , Mos. Chor. Lips.
,

ms. Kareneanz II)

ilftijtiilfiifii getilgt, und zum Ersätze dafür um-ifuuUutgti durch

das stärkere und deutlichere npu/fmuuiL /J t/ul/h ersetzt ist Diese

letztere interpolirte, aber verständliche, Recension haben dann auch

die Whistons aus der ed. pr. beibehalten und haben das ihnen

durch die Thomas- Schröder’sehen Varianten gebotene Jpgiul^utit

um tfmiiiuiijh als Curiosum im Apparate belassen
,
was zu ihrer

Zeit, als MS. und Ed. sich aufwogen, auch das methodisch allein

richtige war. Heute liegt die Sache anders; tlpgutlfiuU um ifmfiuu^u

ist durch die völlige Uebereiustimmung aller bisher von mir unter-

suchten Moseshandschriften der nicht diorthoirten (Hasse gesichert

und muss beibehalten und erklärt werden. Die bisherigen (Jeber-

setzuugen des Wortes ‘Ipyuilpuh an dieser Stelle glaube ich aus

Rücksicht auf die anderweitigen grossen Verdienste der betreffenden

Uebersetzer übergehen zu sollen. Die einzig mögliche Erklärung

für dieses gar keinen Spielraum in der Bedeutung freilassende Wort

seheint, mir hier die, dass Moses mit /» y fimulfufii i/jigiu/jiuh

um-ifmütutgU ein griechisches roh dmpoviov xrü ätXijrov necfrov^

IC 4, tö vorgenominene Identifieirmig dos Gntliaspa dor E.\cc Bnrli. mit dotn

Vi’tlfuftgQijg der Münzen auch als äusseres Zeugnis*. Als Stütze für *}•(•&/

bei Michael dient aber Wardau natürlich in jedem der beiden Fälle.
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wiedergegeben, dabei ctTXijTov mit äfrÄijiixov verwechselt und das

zu sehen geglaubte äd'XtjTixov mit Jpgiulfiuit buchstäblich, aber

sinnles, ins Armenische übersetzt habe, sich damit beruhigend, seine

griechische Quelle werde gewusst haben was sie sage. Erwägt

man aber, welche von den uns einigermassen bekannten griechischen

Quellen des Moses über die Familienverhältnisse der Seminunis am
ausführlichsten gewesen sein könnte, so langt inan, namentlich beim

Hinblicke auf die eben besprochene Form der Ninussage bei Moses,

wiederum vor Africanus an.

Ferner nennt Moses 11, 10 (83, 4) ausdrücklich das fünfte Buch

des Chronisten Africanus als eine seiner Quellen für das nun fol-

gende
,

deutet aber nicht an , was er daraus entnehme. Indessen

berichtet er II, 19, der von den Parthern eingesetzte Autigonus

sei über den gefangenen Hyrkanus hergefallen und habe ihm die

Ohren mit den Zähnen weggeschnitten n>ulfufu
t

tuuttutfiuifpjfii

fr t,,uy kmP^C (33, 26). Das stimmt weder buchstäblich mit

Jos. A. J. XIV, 13, 10 ünoTtuvn aviov ra iura, noch mit Jos.

B. J. I, 13, 9 r« iura i.iußuxai roig öSoücuv, wohl aber genau

mit Syncell. p. 579, 4 Bonn.: ro?s
- üSovaiv arroTiftwv avrov tu

wra. Nun ist aber von Heizer in op. cit 1,264 — 265 ausgeführt

worden
,

dass gerade dieser Abschnitt des Syncellus indirect auf

Africanus zurückgehe, und dass Africanus seinerseits, wo er vom
Wortlaute des Josephus abweiche, höchst wahrscheinlich den Bericht

des Justus von Tiberins wiedergebe, und es wird demnach von

nun an aufs ernstlichste zu überlegen sein, ob nicht aus der langen

Reihe von Abweichungen von Josephus, die sich bei Moses in der

Darstellung der römisch-jüdischen Verhältnisse von 40 a. Ch. ab-

wärts vortiudeu
,

die eine oder die andere nicht sowohl dreiste

Fälschung und Erfindung des Moses, als vielmehr der ihm durch

Vermittelung des Africanus zugekommene, von Josephus abweichende

Bericht des Justus von Tiberias sei. Für die höchst wichtige

Forschung nach dem Gesichtskreise und der muthmasslichen Gc-

müthsart des verlorenen Justus von Tiberias eröffnet sich durch

diese nicht wegzuläuguende genauere Uebcreinstimmung dieser Stelle

des Moses mit Syncellus als mit Josephus eine bisher ungeahnte

Aussicht.

üb Africanus über die Bekehrung Edessa's geredet habe, und

ob er hierfür von Moses benützt worden sei, ist nicht auszumachen,

vgl. Geizer, op. cit. I, 281. Immorhin ist sicher, dass Moses für

seinen Bericht hierüber neben der armenischen Uebersetzung der

Doctrina Addaei *) und neben der armenischen Uebersetzung der

1) Da V. Langlois im Jahre 18G7 in Coli. I, 315a 20 mitgetlieilt hat.

K P. Suk ins Baron habe diesen armenischen „Brief AbgarV* i! y » quelqu«**

anneos in der Pariser Handschrift Ms. iinn no. 88 entdeckt, so ist es nicht

ganz überflüssig, darauf liinzuweison , dass die Handschrift dor K. B Hof- und
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syrischen Uebersetzung der griechischen Bearbeitung der Doctrina

Addaei
,

die in der Kirchengeschichte des Eusebius vorliegt, noch

eine dritte Quelle für die Bekehrung Edessa's benützt hat
,

aas

der einzelne bei ihm allein sich findende Züge, so z. B. II, 33
die Verhüllung der in Edessa stehenden Götterbilder mit Schilf

( h-qletf uulp 107, 33, was Florival in cd. 1841 tom. I, p. 223, 15

ganz richtig mit „avec des roseaux“ übersetzt), herstammen.

So gut wie sicher scheint mir endlich
,

dass Moses seine An-

gabe über das Strategien in Opel aus Bequemlichkeit aus Afri-

canus abgeschrieben habe , obgleich er selbst in Cpel gewesen war
und sich als Augenzeuge für die Localität und Ohrenzeuge für die

Localtradition hierin füglich vom Texte eines Vorgängers hätte

emaucipireu dürfen. Er sagt nämlich II , 88 , dass Alexander der

Macedonier, als er von hier (Byzanz) aus sich zum Kriege gegen

Darius anschickte, bei diesem Anlasse als ein Denkmal von sich

das sogenannte Stratigin (quiuiutjL-ujjit uuiptuuifufffu 175, 5)

gebaut habe. Vergleicht man hiermit nach Anleitung der Whistous

auf p. 200 not. 5 und 6 die Worte des Chron. pasch. 405, 13

Bonn, ituwi,!’ xnafHv wo 'AXtsctvdgov tov Mcexedövog, 6rt. xetr«

Jctotiov tneOTuaTtvtuv
, xdt ixdXent tov tohov J£t(tazijyiv

(^ToctT ijyiv statt ~ujC(T i]yi.ov ist hier durch das

des Moses und v. Muralt’s ~TpaT)]yt)V in Georg. Hamart. 18, 15

doppelt geschützt), so ist vollkommen klar, dass Moses und die

Osterchronik hier eine gemeinsame Quelle excerpiren, was sich auch

durch Vergleichung der unmittelbar darauf folgenden Angaben des

Moses über den Zeuxippus des Severus (die Thermen verbrannten 532)

mit Chron. pasch, ed. eit. 404, 15 sqq. ergiebt. Da nun aber auch

Malalas 193, 1 Bonn, von eben demselben Strategion ähnlich wie

Chron. pasch, redet
,
und diese beiden Quellen anderweitig als Be-

nutzer des Africanus feststehen (vergl. Geizer in op. cit. II, 136
und 152 sqq.), so wird damit auch diese, von Moses zwar erst bei

der Regierung Constantius vorgebrachte
, ihm aber nach Ausweis

der Oslerchronik zu der des Severus überlieferte, Notiz des Moses
als auf Africanas zurückgehend erwiesen.

Ist nun aber einmal die directe Benützung des Africanus

durch Moses sicher gestellt, wie es mir durch die angeführten

Spuren der Fall zu sein scheint
,

so wird es vielleicht auch in

Staatsbibliothek in München Ms. arm no. 11 unter anderem (vorgl. darüber

t’eterinann in Catal. codd. ms». Bibi. Keg. Monac. tom. i, 4 pg. 125— 126)
auch oine Abschrift dieses Tractatos enthält, deren Nachwort in ms. cit. p. 256,

8 lautet: +Tfr» U.F+-C-- !
L-+—rp u U.rH ‘Vl-j, >

trhM-fr i"—tMr I
1—4. 88 > >~~h'L *i4~ > P-VrP- w t_

Art- 1 FH-V-IV-l* —rP-ib— ^jfrFr f-1—+r— j-J—
MH 8-4; -L-rr-H-e .-M i«*<) jü.-rrW- > t-rH 1

Bd. XL. 34
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Betreff des Oitates aus der berossischen Sibylle bei Mos. Chor. 1, 6

am geratensten sein, dasselbe, wie früher von v. Gutschmid in

„Beiträge zur Geschichte des alten Orients“ p. 51, 2 geschehen war,

als aus Africanus entlehnt aufzufassen. In der Ausdrücklichkeit,

mit der sich Moses au der betreffenden Stelle (15, 28 sqq.) auf

die angeblich von ihm benützte Sibylle beruft, braucht mau nicht

mehr zu suchen als ein Zeichen des Stolzes darauf, dass er für

das unmittelbar folgende von Eusebius unabhängig sei, und selbst

wenn er sie „meine geliebte Sibylle“ nennt, so ist

das noch lange kein Beweis, dass er sie selbst gelesen habe, deuu

dieser Ausdruck ist lediglich stilistische Nachahmung des „meine

geliebten Hebräer“, das bei Eus. chron. ed. Schoene. I, 5, 9 steht

und wiegt als solche nicht schwer genug um auszuschliesseu
,
da>s

Moses die Sibylle nur durch ein Citat aus ihr bei Africanus keime.

Dass es dem Moses, was schon die Whistons angemerkt haben (vgl

de Lagarde, armenische Studien § 1549), bei dieser Gelegenheit

begegnet ist, aus dem läfieros rf des Sibyllenverses einen Gottes-

namen Japetosthe herzustellen , unterstützt meine oben entwickelte

Ansicht, über die Entstehuugsweise von als Adjectivuru

zu utruftuhtp

,

ist aber verglichen etwa mit dem 1S'tarourarda

bei Ptolemäus, dem sich ähnliche Versehen berühmter Männer aller

Zeiten zur Seite stellen, nichts besonderes.

Mit Africanus als Mittelquello erklärt sich dann auch, wie

Moses an der oben p. 477 Anm. angeführten Stelle über Artenus

mit Berossus bei Clemens stimmen kann. Er wird ein Berossus-

fragment des Polyhistor aus Africanus kennen gelernt haben, das

Clemens aus Polyhistor direct kannte.

Den Plato scheint Moses nicht selbst gelesen zu haben,

wenigstens sagt er im Eingänge des Anhanges zum ersten Buche

p. 63, 3, er spreche jetzt das Wort l'lato’s aus: Ist wohl Jemand

dem Freunde ein anderes Ich? Hierzu bemerken die Mechitharisten

in ihrer italienischen Uebersetzung des Moses, ed. II, Ven. 1850

p. 91: „il uostro sembra indicare quella di l’latoue: H>i /.dr»/,'

touri/Ta antgyaCuat Ainieitia paritatem efficit“. Aus dieser An-

merkung druckt Langlois in Coli. II, 77 not. 2 nur die Worte

(fikovr^ iouTijra untyya^tiai ohne irgend einen weiteren Zusatz

ab, gemäss dem, was er in der „lutroduction“ in Coli. 11, 52b

19 sqq.
,
von der italienischen Uebersetzung redend, erklärt, hatte:

„Nous avons largement puise ä cette source d’informatious daus les

annotations etc.*. Leider hat sich aber gerade in dieses Platocitat

der Mechitharisten, das sie, wie ich aus dem Fehlen einer Angabe

des Fundortes schliesse, aus dem Gedächtnisse gegeben haben, ein

Gedächtnissfehler eingeschlichen, ln Wirklichkeit lauten nämlich

Plato’s Wolle in VI Legg. 757 A umgekehrt: iaorr^
(f

i/.ortja

umpyailtKU. In dieser Gestalt sind sie aber zur Rechtfertigung

dieser Berufung des Moses auf Plato durchaus nicht zu gebrauchen.
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und es bleibt somit nichts übrig, als an/.unehmen, dass der Histo-

riker Moses von einem griechischen Spruche rptkog Irigog airug
(vgl. Aristot. p. 1169b 6 Fl.) eine inhaltlich richtige Keuntuiss

gehabt, sich aber in der Nennung des Autors für denselben ver-

griffen habe, was sehr an die technische Heschafl’euheit des Fehlers

in Khet. II, 3 erinnert, wo der Frogyninasmntiker Moses ebenfalls

einen falschen Autor für die inhaltlich richtig citirte Gnome über

das Fliehen vor der Armuth nennt.

Der Historiker Moses kennt die Sage von Pasiphae, denn er

sagt II, 37 (115, 4), eine Arsacidin habe zwei Söhne geboren durch

ungewöhnliche Verbindung, wie Pasiphae den Minotaurus. Dieser

Mythus ist aber von Nicolaus, der, wie erwähnt, mit dem Pro-

gymnasmatiker Moses eine gemeinschaftliche Quelle benützt, als

Kataskeue (Walz, Rhett. 1, 298) und als Anaskeue (op. cit. I, 307)
behandelt worden, was die Geschichte der Rhetorik wiederum einen

Schritt näher bringt. Der Historiker kennt ferner die Niobesage,

denn I, 18 sagt er bei Anlass des Todes der Semiramis zu Salmk:

„wenn du Fabeln liebst — auch Schainiram ist Stein
;

früher als

Niobe“. Der Progvmnasniatiker Moses hatte aber gerade der Niobe-

sage ein ganzes l’rogymuasma (Rhet. III, 1) gewidmet. Der Histo-

riker Moses redet 111, 19 bei der Beschreibung Arschak's von

Thersites
,
dem lahmen und spitzköpfigen

,
h- uCu“nb"ll

(204 inf. — 205, 1), und gerade auf diese Beschreibung des Thersites

verweist die notorische Quelle des Progymnasmatikers Moses, Theon
bei Walz, Rhett. I, 239, 17 als auf ein Muster einer i'xifgaGtg,

wobei für mich zugleich mit erwiesen ist, dass diejenige Tlieon-

haudschrift, aus welcher der Historiker Moses sich diese Stelle des

Homer uotirt hatte, mit dem Mediceus bei Walz 1. c. not. 2 tfogog

ir,v xe<pakt)v
,
%ü)kcg x. r. Ä gelesen hat, und dass somit diese

Lesart des Mediceus
,

als durch eine Theonhaudschrift spätestens

des fünften Jahrhunderts geschützt, ohne Rücksicht auf den Wort-

laut der Ilias in den Text des Theon gesetzt gehört. Ferner sagt

der Historiker Moses II, 2 (71, 14) über die Dreitheilung der Erde:

„wie man aus der genauen Geschichte des llerodotos aus dom
vierten Buche lernen kann, das davon handelt, dass mau die ganze

Erde in drei Theile theile , und dass der eine Europa genannt sei,

und der andere Libyen, und der dritte Asien“. Auch diese Angabe
ist sainrnt der Angabe der Buchzahl bei Herodot von Moses aus

Theon herübergenommen und zwar aus der Einleitung desselben,

deren Nachahmung durch den Progymnasmatikor Moses ich oben

wahrscheinlich zu machen gesucht habe. Sie lautet bei Walz,

Rhett. I, 161, 10 I'gti giv riva xui nagte ' llgodorov kaßtiv,

u>g tu ix rtjg tf.iuuTrtg ntg t tov SiaigiiGtkat, rr,v ökt,v yijv

tig Tgia tilgt/, xni xaktiofkat rö uiv Evguini/V, ro di Atßvijv,

t6 Öl ’Aoiav. Die Wörtlichkeit., mit der hier der Historiker Moses

den Theon, eiue der drei Hauptquellen des Progymnasmatikers

34 *
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Mcfses, übersetzt, lässt kaum etwas zu wünschen übrig und erhärte*

zugleich das von mir über den Historiker Moses als brauchbaren

Zeugen für die Lesart des Mediceus des Theon gesagte. Die ge-

meinsame Benützung der Progymnasmen des Theon durch den

Historiker und durch den Progymnasmatiker Moses ist also jeden-

falls gesichert.

Nun scheint es mir nicht gerade wahrscheinlich, dass Jemand
nach diesem Nachweise von Fragmenten des Theon in der Ge-

schichte und in der Rhetorik noch sollte annehmen wollen, es werde

vielleicht zwei Armenier
,

beide vor Sebeos schreibend , beide sieb

des gleichen Stiles bedienend, beide in griechischer Litteratur leid-

lich belesen, beide die Autoren für ihre griechischen Citate mitunter

vertauschend
, beide Moses heissend

,
und beide mit Excerpteu au>

Theon operirend gegeben haben, von denen der eine die Geschichte

und der andere die Rhetorik geschrieben hätte. Es müsste aber

zu alle dein auch noch bei beiden der gleiche Grad von rhetorischer

Kunstfertigkeit angenommen werden wegen einer Stelle der Ge-

schichte, die schon Zohrab in seiner Ausgabe der Rhetorik p. 21

not. 1 zu der entsprechenden Stelle des Progymnasmatikers Moses

zum Vergleiche herangezogen hat. In Mos. Chor. I, 8 (19, 17 s«m-»

sagt nämlich Arsaces zu dem von ihm belehnten Walarsaces, er

gebe ihm diese und diese Gegenden „und soweit sonst noch deine

Gedanken und Waffen dringen. Denn die Grenze der Tapferen —
sagt er — ist ihre Waffe; so weit sie dringt, so viel besitzt er*.

Hier hat Moses, gerade so wie er II, 63 mit der Erwähnung der

Hochzeit des Peirithoos seine eigene Uebersetzung des Pseudo-

Callisthenes
,
und II, 81 mit der Beschreibung Chinas seine eigene

Geographie citirt hat, lediglich die in der Rhetorik 1, 3 ausgeführte,

aus Theon entlehnte Chrie von dem Lacedämonier
,

der, auf die

Frage wo die Grenzen Spartas seien, auf die Lanze zeigte und

sagte : Hier ! wiederholt
,

die er aber nun auf's glücklichste und

ungezwungenste in die Rede des Arsaces eiusehaltet., in so kunst-

voller Weise, dass seit Zohrab, von dessen Arbeit leider gilt, was

Bengel bei de Lagarde, Symmicta II, 90, 31 vou der Arbeit sagt,

die nicht benützt wird
,
Niemand w*ieder diese Chrie in der Ge-

schichte Armeniens gesehen hat. Damit ist aber auch von der

Seite der ethopoetischen Kunst des Historikers her erwiesen , dass

er eine und dieselbe Person mit dem Progymnasmatiker Moses sei.

der nun in der Geschichte mit einem Selbsteitate aus seiner Rhe-

torik zugleich dem Walarsaces — Saliak und' sich selbst ein Coiu-

pliment macht.

Ich benütze die Gelegenheit um allen Bibliothek Verwaltungen,

die mich durch Zusenden von Handschriften und Büchern unter-

stützt halieu, meinen Dank auszusprechen.

Namentlich aber gebührt derselbe dom Nachfolger Dulaurier's

an der Ecole speciale des langues orientales vivautes , Harro
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Professor A. CARRIERE in Paris
,
der in der selbstlosesten Weise

mir seine genaue Vertrautheit mit dem Inhalte der in Paris liegen-

den armenischen Handschriften zur Verfügung gestellt und mir

für alle meine persönlichen Nachforschungen auf der National-

bibliothek die Wege geebnet hat, und dann vor allen dem Hoch-

würdigsten Erzbischoffe von Trajanopel und Generalabte der Mechi-

tharistencongregation in Venedig, Mgr. IGNATIOS GIUREGHIAN,
der auf die Fürsprache meines verehrten Lehrers Herrn Prof.

F. v. HIMPEL in Tübingen hin auch mir, dem Protestanten, die

Benützung der Handschriften des seiner Obhut unterstellten Klosters

gestattet hat. Ihm und allen denjenigen RR. Mechitharisten-

patres, deren gelegentlicher Beihülfe ich mich auf S. Lazzaro zu

erfreuen gehabt habe, soll auch an dieser Stelle noch einmal bestens

gedankt sein.
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Die neue Ausgabe der Vers. Sam. zur Genesis

( Bibi. Sam. IJ.

Von

M. II ei de uh ei m.

Mit der Genesisausgabe sollte, wie dieses Einleitung S. XXXIII
und XXXIV klar gesagt ist

,
der Versuch gemacht werden duukle

Worte nach paliiogr. Regeln zu erklären, die Orthographie jedoch

unberührt, bleiben, ln» übrigen sollte diese Ausgabe das ganze

Kolorit dieser Ueberset/.ung unangetastet lassen, da die grammatischen

Abnormitäten, sowie die verschiedenen IJebersetzungen für ein und
dasselbe Wort zu den Eigentümlichkeiten dieser Version gehören.

Was nun die Varianten anlangt, so haben sich dieselben in dem
letzten Jahrzehnte reichlich vermehrt und mau ist berechtigt an

eine neue Textausgabe die Anforderung zu stellen, dass von diesen

Lesearten die ältesten verwerthet werden, bekanntlich hat I’eter-

mann uns keine Auskunft über das Alter der von ihm benutzten

Hss. zu geben vermögen. Auch die 28 Fragmente [No. 177— 200],
welche von A. Harkavy in dem Catal. der kaiserl, Bibi, zu Peters-

burg 1874’) veröffentlicht wurden , ist von keinem eiuzigeu Frag-

mente die Jahreszahl der Abschr. erhalten. Nur die von mir in

den Jahren 1882— 84 collationirte Barber. Triglotte, wovon ein

Tlieil 1227 und der audere 1229*) vollendet wurde, giebt die

Jahreszahl der Abschrift an.

1) S Kohu veröffentlichte 1S7S Hil V d. Abhlt d. I) M <i unter dem
Titel „die Tetersb. Fragt» d. .tarn Tnrgiims'', die Varianten ans No 1 7 S und

180, jedoch fehlen die Cap]i XXV, XXVI und XXVIII des Deuteronomium

21 l>ie Differenzen die hierüber herrschen, lassen sich gut ausglcichcn

Der Abschreiber sagt er habe seine Abschrift 1301 — -— ^ P7C2
C'br^C'n nab'« n«a d 1 B23 d lledschra =. 1227 A Chr

vollendet. Ein andorer Schreibor habe nie beendigt H2C P m — N P-C

.

Nach Rjörin»t*hl (Eiehh. Repertorium 111 »S. 88j und mich l>o Rowi |Specinun

varinrutn Lcctionum Sacri Textuh p. 103
J
887 d. H. Diene Berechnung, sowie

die Ilwiid» und die AI einige 799 sind unrichtig. I)or (\»d wäre demnach 25A J

unvollendet geblieben. Tychsen bat |vgl Eichhorns Repertorium 11, 8 103|
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Man ist darum in der Auswahl der Varianten , da wir keine

sehr alte Hs. besitzen ,
darauf angewiesen das Alter der Lesearten

auf andere Weise zu bestimmen. Nach nioiner Vermuthung [S.

Eiul. i. Liturgie § 5 u. ff. Bibi. Sam.] lassen sieb in dem bis jetzt

vorliegenden sam. Texte drei Perioden unterscheiden. Zu den

ältesten Lesearten, zälden neben den Aramismen die Gräcismen,

Latinismen und Arabismen, da wir diesen im palästinischen Dialekte

begegnen. Auf ein gleiches Alter dürften auch einzelne persische

Wörter Anspruch machen. [Vgl. M. Steinschneider die fremd-

sprachlichen Elemente im Neuhebr. S. 5]. Jüngeren Datums sind

die armenischen, koptischen und äthiopischen Wörter. Ebenso
müssen noch die Hebraismeu und die aus Onkelos herübergenoinmeuen
Worte der dritten Periode zugetheilt werden. Leser, denen die

alten Worte unverständlich waren, vertauschten sie mit den ent-

sprechenden hebr. Worten, oder mit Worten aus Onkelos.

Nach diesen nöthigen einleitenden Bemerkungen, muss ich die

von H. Dr. S. Kohn [Z. D. M. G. Bd. XXXIX S. 165 ff.] erhobenen Ein-

wände näher betrachten. Wenn mir auch hierfür in dieser Ztschr.

nur ein knapper Raum zugemessen ist, so ist dieses dennoch

meinerseits unerlässlich
,

da
,

wie dieses aus folgenden Beispielen

ersichtlich ist, solche Leser, die meine Arbeit nicht vergleichen, zu

irrthümlichen Schlüssen kommen müssten. Meine in Vorbereitung

begriffenen .Prolegomeua z. einem samarit. Wörterbuche“, werden

die hier nicht besprochenen Einwände Kohn’s nicht übergehen.

Hätte sich mein hochgeehrter Kritiker darauf beschränkt, Druck-

fehler und sonstige V
7

ersehen auszustellen
, so wäre dagegen Nichts

einzuwenden. Ob er in seinem kritischen Eifer nicht zu weit

gegangen ist , werden die verschiedenen Beispiele klar zu machen
suchen.

.Herr Dr. Kohn sagt S. 194 1. c. Gen. 44, 5 T. WT
. an:' an:

Ed. [Pol.] 'c:rr -ic: , was hier [in meiner Ausgabe] nach Peterm.

'C:-’ '©: emendirt ist; dieses 'a: -1 hat nun Ed. für das T. W.
das. V. 15, hier wird es wieder •»o:m korrigirt, das V. 5 ver-

worfen worden ist“.

Dagegen ist zu bemerken, die Ed. hat nicht 'Otrr 'io: sondern
*01' "c:. meine Emend. ist nicht wie K. angiebt nach Peterm.,

der hier dieselbe Leseart der Ed. giebt. Auch habe ich in meiner

Ausgabe wie K. die Leser belehren will
,

nicht einmal 'o:r'

und dann 'o:', sondern VV. 5 und 15 habe ich '0:rp aus Barber.

aufgenommen.
.Kohn sagt 1. c. S. 197 [Gen. 49, 5J T. W. sran 'ba [Heb.

Sam.] ibs was V. S. wörtlich TtDON übersetzt. H. nimmt von

die Richtige. Statt Hl CI ist n Dl zu lesen d. i. im J. 627 d. Hedschra ==

1220 A. Chr. So wäre also der erste Thoil 1222, nur sieben Jahre spater der

zweite Thoil vollendet worden.
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allem dem keine Notiz und müht sich (S. 92) ab i‘-33X einen

Sinn zu unterschieben, welcher einem Fluche entspricht“.

S. 92 sage ich: der Sam. nimmt hier TODOS in der Bedeutung

.übereinstimmen“ [vgl. Levi s. v.] „eine lügenhafte Uebereinstimmung*.

Will ich damit, wie K. es dem Leser anschaulich macht, einen

Sinn unterschieben, der einem Fluche entspricht!
K. S. 197 1. c. behauptet nicht *“3 sondern *n:~3 sei

das Richtige. S. Petersb. Fragm. No. 182 zu Gen. 41, 45, wo *,N

als Var. angeführt ist.

K. S. 199 [Gen. 47, 17 T. W. sbnrij V. S. Ed.

was H., um die gang und gilbe Uebersetzung herauszubekonmieii

JU'Ttti corrigirt. Wiederum eine unrichtige Darstellung!
Im Texte habe ich pr-nsr (Rd. *,it ernähren), yizncsi ist nur

aus }i:':t« 1 corrumpirt, Angenommen aber der Sam. hätte, wie K.

Stud. S. 43 nachzuweisen versucht, st. abn: -1-

!, cbnr'i gelesen und
darnach *:nsNi „er vererbte ihnen“ übersetzt! Wäre eine solche
Uebers nicht der baarste Unsinn!

K. S. 223 1. c. XXVII, 1 T. W. pnrm wofür ich 'rraa*

emendirte = Peterm., aber nicht = 15. wie K. irrthümlich bemerkt.

Wenn aber K. ferner sagt, ich hätte XXVII, 1 unter dem falschen

Schlagworte n::i das Wort zum zweiten Male besprochen , so

möchte ich ihn ersuchen S. 172 s. Ahli. d. sam. Targum auf-

zuschlagen, um sich zu überzeugen, dass er das falsche Schlag-
wort i“23* hat! Daraus entstand mein Versehen!

K. 1. c. S. 223. Zu das. [27] 33 T. W. n-en V. S. n-rs
(H. falsch TJ^rss) vgl. oben S. 202. Anm. 1.

Wiederum eine falsche Wiedergabe meines Textes
,

da ich

nicht trrS sondern habe (vgl. d. Schol. z. St.): auch hat

K. es wohl vergessen, dass er S. 202 meine Leseart anführt.

Leider muss ich hier abbrechen ! den Leser dürften aber diese

Beispiele üborzeugeu ,
dass es nöthig Ist

,
meine Ausgabe zu ver-

gleichen !

Was nun die LAA anlangt
,

so behauptet Herr K. S. 187

1. c. es seien nur die schlechten LAA bei behalten worden.
An einigen Beispielen will ich es klar zu machen suchen , da->

diese Behauptung unrichtig ist. Schon im Eingänge ist über

die alten Lesearten im allgemeinen gehandelt, hier also nur noch

die Belege dazu. Als die Samaritaner das Aramäische nicht mehr
verstanden, ersetzten sie die unverständlichen Worte durch die ent-

sprechenden Hebräischen. So hat z. 15. der Petersburger (Jod.

No. 177 Gen. 1, tj st. n-scp, nr-p-i, ib. 1, 24 st nc:Jb, rt:^:b,

ib. 28 st. rrbi l-rayi, 10331, ib. V. 29 st. rpEbu, •
• j'-tr, ib.

V. 30 st. rc-cr, n-n, ib. st. nbbn ynp, rrcio rpr Gen. II, 10

st. oibcb, rttpoab, ib. V. 10 st, nc“~c, n:;, ib. V. 18 st, qipsr,

prpj, ib. 14 st. npibcp, [bpt]n l
) Gon. 9, 22 Petersb. Fragmente

1) Nicht bpi)n wio Kolm dieses Abli S. 258 giol)t.
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No. 179 st. nccbp 1
), m*i= = Cod. C. ib. Gen. 12, 16 st. 'pb-.oxi,

[rnnjc’oi ib. 22, 28 st. ncio: n::n=, n:mn -n3'X= Peterm.

nrinx n3'xs u. s. w.

Nach den hier angeführten Gelegen, wird man es wohl einsehen,

dass die Ed. Polygl. nicht die schlechtesten, sondern sehr oft die

ältesten Lesearten aufbewahrt, wie das aus vielen Stellen Markah’s
der im 4. Jahrh. schrieb, erweisbar ist. Aus diesem Grunde habe
ich diese Lesearten wie z. 13. Gen. 19, 28 rtcis: mit Eklipse

erklärt. K. kritisirt. diese Ansicht (1. c. S. 219) lässt aber meine
Belegstelle aus Dillmann weg und meint das in Bede stehende

Wort bedeute nur „von einer Eklipse verdunkelt*. Ich meine

das sei ganz passend. Es sah so wie ein dichter Nebel aus. Be-

deutet doch auch im chald. = -n3'p= der eben angeführten

Var. aus dem Petersburger Fragmente „Nebel“ (8. Levi s. v.).

K. 1. c. S. 194: Gen. 43, 1 T. W. 1=3 P. und
Codd. *"p' bloss Ed. 33' [verschrieben für ip', vgl. Ed. zu 12, 10]

was H. 33'= emendirt, aber 47, 4 für dasselbe T. W. belässt*.

Auch diese Darstellung ist unrichtig, da alle Codd. ip', i'p'

und 33' nebeneinander gebrauchen. Gen. 43, 1 Ed. 33" Barber.

Peterm. ~'p' Petersb. Fragm. No. 182 ~p' wozu Harkavy bemerkt
BBCPXY 33 T. C. 33', Gen. 47, 13 Peterm, Barb. Petersb. Fragm.

No. 182 i'p' Ed. 33', Exod. 7, 14 Ed. Peterm. Barb. 33* Cod. A
33'rs Cod. B ip', Ex. 8, 15 Ed., Barb. Codd. A C. S3'i Peterm.

-p'i. Unbestreitbar ist 33', wofür Castel. s. v. Ar. a'3= gmvis
vergleicht, die alte Leseart. Auch Jon. übers. ='pr mit 33= =
33= (vgl. über Verwechsel. 3 und 3 Uhlem. Gram. § 6. 2. A.)

die urspriingl. Leseart, wovon 33' ein Fragment ist, war entweder
33'= oder 33'X.

Nachdem an diesen Beispielen gezeigt wurde, dass ich nicht

die schlechten LAA beibehielt, bleibt mir nur noch Baum, um
einigen andern Angriffen lv.’s zu begegnen.

S. 192 1. c. 32, 18 heisst es: p'inx rtrx x*n px ist nrx
eine durch das T. W. nicht begründete, in keinem Cod. vorkommende
eigenmächtige Hinzufügung von H. das hier ergänzte T. W. (x=)

ist 33, 1 32, 1 xrx (mit x) gegeben. P. und Codd. richtiger \~x.

Darauf ist zu orwiedern, dass alle Codd. des Textw. X= unüber-

setzt lassen, mit Ausnahme der Ed. [in d. Petersb. Fragmente, No. 182
fehlt dieses Cap.] Peterm. hat i:'in8 xir: Ed. i:'irixn xin und ist

das rs vor p'irx ein Fragm. der urspr. Leseart ^'“rx [rtp]x xin.
p

Auch Onkel. Jon. ergänzt 'rx u. d. Syrer JL/ und auch der Heb. Sam.

1) Wenn K. I. c. glaubt, er könne meine Krnondation dieses Wortes

beseitigen, weil dio V'. S. Gon. 17, 11, 14 xäJLä „praeputium“ also

auch Gen. IX, 22 mcbp
, zu losen sei, so vergisst er, dass miT „Schaain“

doch nicht gloich praeputium ist.
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hat S2 [S. Peterni. Varianten zu dem Pentat. nach den Samaritanern

Abh. für die Kunde d. Morgenlandes Bd. V S. 233] „vor *:

—

1R
ist IO eingeschoben*. Nur ist in der Peterni. Variautenangabe st.

V. 21 V. 18 zu corrigiren. Somit ist meine Emendation begründet!

Es ist kaum nöthig darüber auch nur ein Wort zu verlieren, dass

ich 32, 18 rtrn und 32, 1 nrs habe, da ja in dem aramäischen

und samaritonischen beide Schreibweisen im Gebrauche sind (S.

Levi s. v.).

K. S. 192 1. c. Gen. 32, 20 T. VV. mcas alle Edd. und Codd.

CCS, das chald. und syr. scc, rpc, glätten, bestreichen, vgl. 6, 1

4

T. W. “caa . . . r-cat C. ~cca . . . 'ran', H. emendirt 'CSX
Dagegen ist zu erwiedern, dass die Bedeutungen glätten, bestreichen

hier keinen Sinn geben und es ist unnöthig auf 6, 14 zu ver-

weisen, da dieses nicht hierher passt. Dass aber ncx st. ncc die

richtige Leseart ist, unterliegt keinem Zweifel, da im samar. häutig

und
~{ji

verwechselt werden, ncs bedecken = “!ta (dass rtcs

bedecken bedeutet, s. Levi Neuhebr. Wörtb. s. v.), dass aber auch

dieses „bedecken“ versöhnen bedeutet, s. Gesenius im Thesaurus s. v.

aca und naa.
K. S. 220 Gen. XX, 5 T. W. ypprai Ed. u. A. mc'Srai L

mcsaai, vgl. Chald. qca, weiss, „weisse Hände sind reine Hände*.

riE'ca könnte nur Scham, Beschämung sein. Auch hier ist

K. im Irrthuine
,

und wenn er mir nicht glauben will
,

dass ~aa
„weiss* bedeutet, so möge ihn Levi

,
der s. v. „blass“ „weiss“ wer-

den hat, belehren

!

Ueber die sprachlichen Abnormitäten in den samar. Texten,

werde ich in der linguistischen Einleitung zur Liturgie eingehend

handeln
;

hier nur einige Beispiele. K. redet z. B. S. 220 1. c.

von einem grammatikalischen Monstrum ! Das dunkle Wort Gen.

XXI, 7 ~E'B:b'i emendirte ich mc *
(
b'n „Soll diese Alte“. K

will mich 1. c. belehren das Pron. Demonst. sing. fern, sei m,
wofür ich p-N das nicht existire l'btt geschrieben hätte!

Was wird aber Herr Kohu dazu sagen
,
wenn ihm auch ein

lirthuin naehgewiesen wird! Prov. 24, 23 T. W. cvrrnb rt'rx

übers. Targum im Singul. XB'Bib ','bi px „auch dieses
sage ich dem Weisen“. Noch andere Beispiele stehen zu Diensten

!

.ledoch wollen wir noch hier S. I). Luzzatto reden lassen ! In s.

Gram. d. chald. Idioms d. babyl. Talmuds citirt er die Pluralform

'ir „diese*, welche Gittin 31a im Sing. Xin ix—io *17
!

ge-

braucht ist!

Herr Kohn lässt es aber dabei nicht bewenden
,

er will auch

die Leser belehren (S. 1. c. S. 183) es sei unrichtig “Bi st. “ri
„schneiden* zu schreiben. 1809 habe ich in meiner Vierteljahrs-

schrift Bd. IV S. 247 ff naehgewiesen, dass K. d. Vers. Sam. ganz

falsch verstanden habe (S. Kohn’s Studien S. 79), dagegen konnte

er freilich Nichts einwenden, bemerkt aber 1. c. S. 183 rrapi sei

nicht gleich rcBi*
,

da dieses ja = “rn schneiden sei und dass
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die Samaritaner dieses Wort Die mit a schreiben ! Dass aber im

paläst. Dialekte a und r verwechselt werden, ist Thatsacke. Man
vgl. z. LI. cn und ca, crn und can (Fürst Lehrgeb. d. aram.

Idiome § 38) und 8. Kohn das sumar. Targum S. 111. Also Kokn
lohrt gerade dasselbe, was er jetzt kritisirt.

Was die Arabismeu anlangt, so kann ich hier nur auf Einzelnes

eingehen. Wenn K. 1. c. sagt., ich hätte seine »schwarze Morgen-

röthe“ mit der ironischen Frage abgefertigt: »(liebt es denn eine

schwarze Morgenröthe ?* Beantwortet hat K. diese Frage nicht

!

Mit dem Citate aus Joel II, 2 kann er dafür keinen Gegenbeweis

aufbringen. Der hochgefeierte Altmeister Fleischer wird sich wohl

dafür bedanken ,
wenn K. ihn aus seinen Nachträgen zu Levi’s

chald. WB. 8. 578 als Gewährsmann für seine schwarze Morgenröthe

citirt ! Schwärze mit überwiegendem Weiss sagt Fleischer,

sei die Bedeutung, welche der türkische Kämüs von gebe!

Ist das eine schwarze Morgenröthe

!

Kohn 1. c. S. 210. Zu das. [Gen. III] 14 “ciyb (T. W. ~:nj)

Öfc -

,b zu streichen; 1. cpr — urab. venter“, dieses arab. Wort

heisst alles nur nicht »venter“. Es ist unbegreiflich, wie so H. zu

dieser Bedeutung gekommen ist
;
es sei denn, dass er in Freitag s. v.

f.j #

statt ,uter“ aus Flüchtigkeit »venter“ gelesen hat, Ich

empfehle K. in seinem Lexikou nachzuschlagen , um sich zu über-

*3 U ~

zeugen, dass _•»_=* »venter“ bedeutet. Ob nun K. in sonstigen An-

griffen glücklicher war, sollen zum Schlüsse noch Ausstellungen

anderer Art bezeugen.

Wenn K. (1. c. S. 170) sagt: »Allen Uebrigen, welche vor dem
Erscheinen der Bibi. Sam. textkritische Versuche gewagt haben,

werden Nichts als Fehler nachgewiesen 1
" und dazu bemerkt, ich hätte

imputiren wollen, Gesenius habe Ravius benützt ohne ihn zu nennen,

so muss ich diese Behauptungen als Plänkeleien abweiseu. Hat

jemals Jemand Kohn es verübelt, dass er anderer Meinung als

Winer war! Dass Frankel 1

) eine wichtige Variante
,

die der Tal-

mud aufbewahrt, ignorirt, ist S XLVI meiner Genesisausgabe nach-

gewiesen.

Nachgewiesen habe ich, dass 11 Codd. bei Holmes zu Numeri

11,32 die Variante haben. Um jedoch Missverständnissen

vorzubeugen fügte ich erläuternd bei
,

dass unter den Feinden

Israels, die geschlachtet werden sollten, die Unzufriedenen im Volke

1) Auf die Bemork. K.’s, d «tag ich Frankel schulmeistern wolle, kann ich

nur hier Folgendes erklären : Ich hübe stets F ’s werthvolle Arbeiten zu

schätzen gewusst, jedoch kann ja Jeder sich irren! Unfehlbar ist Niemand!
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Israels zu verstehen seien. Zwei anerkannte talmudische Autori-

täten Samuel Edels und .losiah l’into sind derselben Meinung und

wissen Nichts davon, wie K. meint, dass unter den Feinden Israels

immer die Israeliten zu verstehen seien. Um aber mein rabbin. Wissen

in Frage zu stellen, behauptet K. im Talmud gäbe es gar keine

Varianten und wenn es heisse, lies nicht so, sondern so, sollten

diese Lesearten nur zu gesetzlichen Unterlagen dienen ! Zuweilen

schon, aber es giebt auch Ausnahmen ! hier nur ein Beispiel

!

Jes. 26, 4 heisst es: denn Jah Jhvh ist ein ewiger Fels [“’ltj

Talm. Bab. Menachoth 29 b und Tosefoth z. Berachoth 51a heisst

es : Lies nicht ns „Fels“, sondern “S „er bildet“, d. h. mit dem
Namen „Jah* habe Gott die Welt geschaffen. C o d d. 4 und 23

bei Kennicott haben die Variante ns!
Zu Gen. 1, 12 nmc'üp bemerkte ich in den Scholien, dass

hierfür nnir'sp zu emendiren sei
,
wozu ich Vergleichungen aus

dem Ar. und Chald. anführte. K. bestreitet dieses S. 205 1. c.,

weil dieses Wort nur eigentlich in der ltegel für „Hülseufrüchte,

Bohnen“ gebraucht werde. Fleischer bemerkt in s. Nachträgen z.

Levi’s Wörterbuch S. 575 das Wort bedeutet ursprünglich über-

haupt Sommergewächse. Die D’r'En neun Z. 9 und 8 v. u.

sind vielleicht dieselben fünf Gemüsearten, welche der Imam Schäl'ei

darunter befasst : Linsen
,

Erbsen
,
Bohnen ,

Sehmiukbohnen (Pha-

seoien) und Kichererbsen. (Soweit Fleischer). Weiss denn K. nicht

aus Schulchan Aruch Orach Chajim § 453, 1 und anderen Schriften,

dass die Kabbinen unter rr:yp „Körnerfrüchte“ verstehen.

Was ich mit dieser kurzen Erwiederung zu bezwecken suchte

ist
,
die Leser darauf aufmerksam zu machen ,

dass es nothwendig

sei
,
meine Arbeit zu vergleichen, ehe man K.’s Kritik zustimme

1) l)om voranstehenden Artikel habe ich hinzuzufiigen
,

dass ich den-

selben erst nach langen Verhandlungen und auf das dringende Verlangen des

Herrn Verfassers aufgenommen habe, um nicht den Schein der Ungerechtigkeit

auf mich zu laden. Nunmehr muss ich aber erklären
,

dass ich in dieser An-

gelegenheit mehrere unparteiische competente Gelehrto befragt habe, und dass

nach dem übereinstimmenden Urtheilo derselben die von Dr. Kolm geübte

Kritik in den wesentlichen Punkten berechtigt ist. Hiermit ist diese Angelegen-

heit für die Zeitschrift abgeschlossen.

W ind isch
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Das Schwertklingen-Gelübde der Inder.

Von

Adolf Fr. Stenzler.

Kälidäsa schildert im 13. Gesänge des Raghuvamga, wie Räma,

nachdem er den Räuber seiner Gattin Sita, den Räksasa- König

ltüvana in einer Schlacht besiegt und getödtet hatte, mit Sita den

Wagen Indras besteigt und durch die Luft führt, um nach Ayodhyä
zurückzukehren. Dort war sein Vater Da<;aratha gestorben, nach-

dem er vorher auf Anstiften seiner zweiten Gemahlin Kaikeyi

seinen ültesten Sohn Räma auf 14 Jahre verbannt und die Nach-

folge in der Regierung ihrem Sohne Bharata übertragen hatte.

Dieser war gewissenhaft genug, das Unrecht der Verdrängung

Räma’s aus der Nachfolge in der Herrschaft zu scheuen. Er über-

nahm die Herrschaft nur als ein Depositum Rama's, welches er

für den rechtmässigen Eigenthümer verwalten wollte bis zu dessen

Rückkehr; er vermied es, sich mit dem Glanze eines regierenden

Herrschers in der Residenz zu umgeben und nahm seinen Wohn-
sitz in dem Dorfe Nandigrama. Auf diese Lage der Dinge be-

zieht sich Räma's Aeusserung über seinen Halbbruder Bharata,

Ragliuvnini;a 13, 37. Räma hat während seiner Luftfahrt zahl-

reiche Punkte auf der Erde erblickt, an welche sich Erinnerungen

knüpfen, die er der Gattin ins Gedächtniss zurückruft. Als die

Fahrt sich ihrem Ende nahet, erblickt er unter sich den jüngeren

Bruder Bharata, welcher an der Spitze eines Heeres ausgozogen

ist um Räma zu empfangen und ihm die Herrschaft zu übergeben.

Da rühmt ihn Räma gegen Sitä mit den folgenden Worten der

erwähnten Strophe: „Er hat, obgleich er ein Jüngling ist, die vom
„Vater ihm verliehene Glücksgöttin (die Herrscherwürde), die ihm

„in den Schooss gefallen, aus Rücksicht auf mich nicht genossen,

„sondern vollzieht seit so vielen Jahren mit ihr zusammen gleich-

„sam das harte Gelübde der Schwertklinge*.

Zur Erklärung dieses Gelübdes führt der Commentator Malli-

nätha zunächst folgenden Vers aus Yädava’s Ko<;a au:

Digitized by Google



524 Stenzier, Dan Schicertklingen- Gelübde der Inder.

*jrr *jwr *rn5 i

wftfref: f? tut n

,Wenn ein junger Mann mit einer jungen Frau sieh wie ein

„thürichter Gatte benimmt und sein Gelüste unterdrückt, so ist

.dies das Gelübde der Schwertklinge“.

MallinAtha fügt hinzu:

I „und dies heisst das Gelübde der Schwertklinge.

.weil es dem Wandeln auf einer Schwertklinge ähnlich ist*.

Daraus ergiebt sich nun freilich die negative Seite des Gelübdes,

dass es in einer Unterdrückung der sinnlichen Lust besteht ; die

Form desselben, in welcher doch wohl der Grund seiner Be-

nennung liegen muss, wird nicht erklärt.

Ich erwähne noch
,

dass das Gelübde sowohl substantivisch

wie adjectivisch f*1VTT 5tdB benannt wird.

An den wenigen Stellen , an welchen der Ausdruck mir bis

jetzt vorgekommen, ist er in verschiedener Weise übersetzt worden.

Wenn ich ihn in der erwähnten Stelle des Haghuvam^a durch

„abstinentiae Votum“ wiedergab (1882), so drückt das auch nur

den Sinn des Gelübdes aus, die Form war mir unbekannt
Boi Somadeva Katha S. S. 19, 91 übersetzt Brockhaus (1889):

Guhacandra verehrte die Todesgöttin als Gattin
,

.aber mit der

.Angst, die der empfindet, der das Gelübde gethan hat, ein scharfes

.Schwert über seinem Haupte zu tragen“.

Fancatantra ed. Kosegarten, p. 196, 15 (in der Bombay Ed.

fehlt die Fabel) übersetzt Benfey I’anc. 2. 272: .Das Zusammen-
,wohnen mit einem Feinde dünkt mir so schwer, wie das Gelübde,

.auf der Schneide eines Schwertes zu stehen“. Ebenso das Fetersb.

Wb. Das ist also die oben angeführte Auffassung MallinAtba's.

Ich bin sehr geneigt MallinAtha ein gründliches Verständniss

der von ihm erklärten Texte zuzutrauen und stehe wohl mit dieser

Ansicht nicht allein; in diesem Falle aber möchte ich der Er-

klärung eines anderen Commentators, Dinakara, den Vorzug geben,

welche Shankar Pandit in den Anmerkungen zu seiner Ausgabe
des Raghuvamya mitgetheilt hat.

Dinakara erklärt in seinem Commentare zu der angeführten

Stelle des Kaghuvaip^a das Schwertklingen-Gelübde mit folgenden

Worten: WTOt Wjf fWTO STOI-

41 1 H 1 1 s( dB „wenn Frau und Manu auf einem

.und demselben Lager in der Mitte ein Schwert niederlegen und

.dann in Keuschheit ruhen, so ist dies das Gelübde der Schwert-

„klinge“.

Digitlzed by Google



/Sten zier, Dan Schirertklingen- Getiifxle der Inder. 525

Man wird geneigt sein dieser Erklärung den Vorzug zu geben,

weil sie, praktisch leichter ausführbar, auch in edlerer Weise die

moralische Willenskraft in Anspruch nimmt, nicht, wie die beiden

vorhergehenden , die blosse Furcht vor einer körperlichen Ver-

letzung. Dazu kommt aber noch Folgendes.

Wir lesen bei Jacob Grimm, Deutsche Rechtsnlterthümer p. 168:

„Im Alterthuin war es Sitte ,
wenn ein Manu bei einer Frau

„schlief, die er nicht berühren wollte, dass er ein Schwert, zwischen

„sich und sie legte* — was dann durch zahlreiche Citate be-

legt wird.

Dieselbe Sitte erwähnt K. Weinhold, Die deutschen Frauen

1, 348. 2, 9.

Es wäre wohl nicht zu kühn
,
wenn wir aus dieser Ueber-

einstimmung sehliessen wollten , dass dieser Ilrauch ,
wie ja auch

manche andere Urüuche und Anschauungen , sich aus uralter Zeit

in einzelnen Zweigen des indogermanischen Stammes erhalten habe.

Dass Mallinätha ihn nicht mehr gekannt zu haben scheint, könnte

daher rühren, dass derselbe in dessen Heimath, dem ferneren

Süden, verschwunden und auch nicht mehr im Gedftehtniss bewahrt

worden wäre.
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Nachträgliches zu Vasishtha.

Von

O. BShtllngk.

1, 22. Wenn man annehmen dürfte, dass im zweiten Halb-

verse (das aber alle Redactionen dieses (,'loka haben) später

eingesehobeu wäre, könnte man den (,'loka, mit Benutzung der

verschiedenen Fassungen desselben im zweiten Theile, dem Sinn

und der Form nach untadelhaft so herstellen

:

?rr3rwrwnr*TW3ff b <j t «n +t »mi «tht n

Zu *T
<J

wäre nur UTTfB. nicht auch oder

zu ergänzen.

2, 35. Dieses Sütra habe ich aus dem Grande für später

eingesehobeu erklärt, weil es nichts Anderes beabsichtigt, als das

vorangehende Sütra, welches ganz dunkle Wörter enthält, nach Art

der gewöhnlichen Commentare zu erklären. Ganz anders verhält

es sich mit den Etymologien in den Driihmana und Sütra. Hier

handelt es sich nicht etwa um die Erklärung eines schwierigen,

unverständlichen Wortes , sondern um die Angabe des Grundes,

warum Jemand oder Etwas gerade so benannt worden ist. Der

Autor will mit Nachdruck hervorheben, dass das erwähnte Ding

seinen Namen mit vollem Recht trage. Diese Etymologien sind,

soweit mir erinnerlich ist, stets sehr weit hergeholt und grund-

falsch; es sind eine Art Kalauer, die aber nicht wie diese bloss

witzig sein sollen. Nur eine solche gezwungene, falsche Etymologie

kann den erforderlichen prägnanten Sinn zu Tage fördern. Diese

Etymologien erinnern einigermaassen an Schleiennaeher’s .die Eifer-

sucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft“

und an Schopenhauers Herleitung des Wortes .gescheit* von

.scheuen“, weil man den Gescheiten scheut. Hierher gehört z. B.

die 20, 37 gegebene Etymologie von die darum so heissen

soll, weil in ihr die künftige Nachkommenschaft ruht ( 'S 'ff gjvf-

>rrfa). Im (,'atup. Br. finden sich eine Menge ähnlicher

Etymologien.
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Einige Bemerkungen zu Böhtlingk’s Artikel über

Äpastamba {Bd. XXXIX p. 517).

Von

0. Kühler.

So interessant die verschiedenen Fragen sind, welche Böhtlingk

in der Vorrede zu seinen Verbesserungsvorsuchon berührt, so ist es

mir des Raumes wegen nicht möglich hier auf eine nähere Besprechung

derselben einzugehen. Ich werde dieselben an einem andern Orte

so eingehend behandeln wie sie es verdienen. Für jetzt muss ich

mich mit der Bemerkung begnügen, dass ich keinem von Böhtlingks

Grundsätzen ohne Vorbehalt beizustimmen im Stande bin und dass

seine Aeusserungen mich nicht, bewegen können von meiner früher

bei der Edition von Apastamba’s Texte befolgten Methode sowie

von meinen in der kurzen Notiz, S. B. E. II, p. XL—XLII, aus-

gesprochenen Anschauungen über die Sprache Apastamba's abzugehen.

Von seinen Emendationen einzelner Wörter und von seinen Vor-

schlägen für die Uebersetzung kann ich nur sehr wenige annehmen.

Dasjenige, was mir annehmbar scheint, wird in dem nachstehenden im
einzelnen hervorgehoben. Von den vielen Fällen, wo ich die beanstan-

deten Lesarten des Comraentars und der guten Handschriften für

richtig halte, kann ich hier nur eine gewisse Anzahl besprechen, welche

sich ,
wie mir scheint

,
in der Kürze klar stellen lassen. Mein

Schweigen bei den übrigen bedeutet nicht, dass nichts zu sagen

ist, sondern dass die Ausführung zu lang werden müsste. Zur

Erklärung der in der Folge gebrauchten Sigla, M. 118; A. 36,

B. 37 a, B. 37 b, B. 38, B. 131 bemerke ich, dass dieselben sich

auf sechs MSS. beziehen , welche ich für meine demnächst in der

Bombay Sanskrit Series erscheinende zweite Auflage des Apastambtya

Dharmasütra verglichen habe. Dieselben sind: 1) Sansk. MS.

Nro. 118 der Münchener Hof- und Staatsbibliothek, die älteste bis

jetzt bekannte Devanügart Copie der Ujjvalä, datirt Samvat 1668,

1611 p. Chr. aus Haug's Sammlung, 2) Sansk. MS. Nro. 36 der

Royal Asiatic Society zu London, eine alte Grantha Copie der

Ujjvalä
; 3) Nro. 37 a der Bumell’schen Sammlung im India Office,

eine moderne , aber nicht schlechte Grantha Copie des Textes,

Bd XL 35
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4) Nro 37 b derselben Sammlung eine Grantha Copie des Textes

von Prasna II, 5—6) Nros. 38 und 131 derselben Sammlung,
zwei Grantha Copien der Ujjvalä von denen die zweite nicht ganz

vollständig und ganz modern ist. Unter diesen Materialien sind

die südindischen MSS. von grosser Bedeutung. Sie stammen aus

den ursprünglichen Sitzen der Apastamblyas , wo auch Haradatta's

Heimath war. Sie sind nicht aus Devanägari MSS. umgeschriebeu,

während alle bekannten Devanägari MSS. aus südindischen Alpha-

beten
,

meist aus dem Grantha, umgeschrieben sind. Die Eigen-

tümlichkeiten des Grantha Alphabets gewähren in vielen Fällen

Hülfe, wo die Devanägari MSS. allein dem Zweifel Kaum lassen.

Die Verweisungen auf das Hiranyakesi-Dharinasütra beziehen sich

auf meine Copie dieser Version des Apastambiya Dh. S. , welche

von dem Cominentare Mahädeva’s begleitet ist. Die Ilairaiiyakesas

haben sich , wahrscheinlich in sehr früher Zeit
,

sicher aber vor

dem fünften Jahrhunderte unserer Aera, von den Apastambiyas

abgetrennt. Ihre Version des Ap. Dh. S., welche Prasnas 26 und 27

ihres Kalpa füllt, ist desshalb von grosser Wichtigkeit in allen den

Fällen, wo sie auch die abnormen Formen des Originales zeigt.

I. 1. 21. das durch die Uebereinstimmung aller

MSS. und durch die Parallelstellen des Haudhäyanlya Dh. S. I. 3. 12,

so wie des Hiranyakeäi-Dhunnasütra ganz sicher steht
,

ist ineiuer

Ansicht nach eine sehr werthvolle
,

sprachliche Keliquie. Hara-

datta's Erklärungsversuche in der grammatischen Note, welche nach

M. 118 in ihrer wahren Gestalt *1 I TT

lautet, sind unbrauchbar. Den Schlüssel zu der richtigen Deutung

der abnormen Läuge geben die bekannten fünf vedisehen Wörter,

welche mit ‘^WIM® für anlauten. ’S *1 1 *1® Sl . Hai l u. s. w.M >• >0

Benfey
,

Pischel ') und andere haben längst die Ansicht aus-

gesprochen
,

dass ^ST'T'PJ® in '’BT’T + zu zerlegen sei und dass

die ältere Sprache der Arischen Inder neben ^1. und »T auch

als Negativpartikel gebrauchte. Die Existenz der Form <ina

ist
,
abgesehen von den Angaben einiger Indischen Commentatoren,

einerseits
,

wie Pischel loc. cit. bemerkt
,
durch das häutige Vor-

kommen von ^H!l in einem älteren und vielen neuern Prakrit

Dialecten
, andererseits durch den mehr oder minder häutigen Ge-

brauch von uva ,
ana, in negativen Zusammensetzungen bei den

Griechen, im Zeud und bei den Kelten *), nicht blos für die ältesten

Indo-Arischen Itialecte, sondern auch für die Indogermanische Vor-

1) Bozzenberger's Beiträge, HI. 34 0.

2) Zimmer. K. Z XXIV. 532.
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zeit sicher gestellt '). Das Wort V'ITSPD ist desshalb, ähnlich wie

jene vedischen Composita, in NI«I + zu zerlegen. Seine Be-

deutung besteht darin , dass es in Prosastellen vorkommt und die

Möglichkeit der Annahme einer Einwirkung des Metrums aut die

Entwicklung des d abschneidet. Die mit ^*11 M° beginnenden

Wörter dagegen finden sich siiramtlich in Versen und der Ein-

wand, dass man mit einer metrischen Verlängerung zu thun habe,

ist, obwohl unwahrscheinlich, doch ein immerhin mögliches Aus-

kunftsmittel für einen hartnäckigen Widersacher der Negativpartikel

•4M . Unter diesen Umständen versteht es sich von selbst, dass ich

Böhtlingk’s Emendation für nicht rathsam halte.

I. 2. 27. Ich glaube nicht, dass ttt IM I hier, wie Böhtlingk

meint, .Grossthuerei
,
Prahlerei* bedeuten kann, da zunächst von

sieben- bis einährigen Kindern die Rede ist, deren Verhältnis zu

ihren Lehrern genau dem der europäischen Lehrjungen zu ihren

Meistern entspricht. Die Acüryas, Gurus, Pantojis und Mehetajfs

verstehen es vortrefflich bei ihren Zöglingen auch die leiseste

Regung persönlichen Selbstgefühles zu unterdrücken. Will man

Haradatta’s Deutung nicht gelten lassen , so kann man Stillt

eher im Sinne von .Ausgelassenheit, Muthwille“ fassen, und sich

auf den Gebrauch von in 1. 2. 30 UTWi:
berufen.

I. 4. 27. Wenn man mit Böht lingk im Sinne von .oder

er halte ihn (den Lehrer) davon (vom Sündigen) ab* nimmt, so giebt

das Sütra dem Schüler einen gefährlichen Rath, dessen Befolgung ihm

theuer zu stehen kommen würde. Ich möchte desshalb dabei bleiben,

dass Ap.
,

wie Ga. XXI. 12, dem Schüler räth, seinem unver-

besserlichen Lehrer wegzulaufen. Das Causutiv wird öfter

in der Bedeutung des Simplex gebraucht.

I. 7. 25. ^ ist, wie Böhtlingk sagt, ohne Zweifel die richtige

Lesart, da es sich auch in allen den neu verglichenen MSS. findet.

I. 8. 23. Das Sütra ist, wie die südlichen MSS. zeigen, unecht.

Es fehlt, ebenso wie in N.
,

P.
,
auch in B. 37 a und den drei

Grantha MSS. der Ujjvalä. Die Devanägari Handschriften des

letzteren Werkes geben es sämmtlich mit dem unwahren Zusatze

I. 9. 14 — 15. Die Lesart WW I

welche Böhtlingk zu I °% ändern will, ist durch alle MSS.

und das Hir. Dh. S. gesichert. Die MSS. des Textes bieten alle

ohne den Auusvära auf dessen

1) Vgl. auch U. Meyer, ludogerm Stimmbildung, p. tl ff.

35 *
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Aohnlichkeit mit dem modernen Devauügari e BöhtUngk sich

stützt. Der Samhitapätha der Sütrawerke, welcher bis zum Ende
eines jeden Khanda ununterbrochen fortläuft, ist natürlich der

ursprüngliche. Die in den Conunentareu gegebenen Abtheilungen

sind secundär. Es ist auch zu beachten , dass Verwechslungen

des Anusvära mit e im Grantha Alphabete nicht häufig und
nicht leicht sind, da c als priskthamäträ links vom Consonanten

steht, während der Anusvära rechts auf die Linie gesetzt wird.

Endlich liegt meiner Ansicht nach kein triftiger Grund vor an

den beiden Nominativen Anstoss zu nehmen, obschon dieselben

die Ergänzung nöthig machen , während vorher und

nachher steht oder zu ergänzen ist. Alle alten Sütra-

werke zeigen öfter unmotivirte Wechsel der Construetion. Hei

Apastamba sind dieselben recht häufig und abrupt, wie z. B.

die folgenden von Bühtlingk nicht beanstandeten Sütren
,
Dh. S.

I. 10 zeigen:

II «

BT*r?r^Tg 11 <vo 11 [seil.

UTWDftT ^ wrerro»n*rRr ti <n= 11

^ ii 3Q ii [seil.

«aaTwr ii m [seil.

trrss n »3 ii [seil vr«rra:]

jfTnw: ii ^ n [seil. TPrarn5rfg:|

n ^ n [scii. ’W*rami?i2:|

>prr ii R8 H [seil mit «ü-ftsgfri
]

Hier habeu wir zwei plötzliche ganz unnöthige Wechsel der

Construetion in S. 17 und 20— 21. Der Grund, wesshalb solche

uns befremdende Erscheinungen sich in den Sütren finden
,

ist

meiner Ansicht nach der Umstand, dass dieselben aus verschiedenen

Werken oder verschiedenen in der mündlichen Tradition fest aus-

geprägten Kegeln compilirt sind. Dort fanden sich vernmthlich

verschiedene Constractionen. Nachlässigkeit und geringes Form-

gefiikl Hessen es den Sütrakäras unnöthig erscheinen, die disparater

Stücke harmonisch zusammenzufügen.

1. 9. 21. Bühtlingk sagt, um die schwierige Form l «nfl

zu entfernen: „Harudatta hat aber gar nicht, wie Biihier annimmt.
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sondern gelesen
, wozu er ttN ergänzt“.

Hier liegt ein Missverständnis betreffs der Thatsaehen vor. Der

Commentar zu dem Texte fwfrt || lautet : ‘üttTl

i i i^ffrwrat tt i tfvft

f^r^rfn MWt TTf^r»rörra: 1 m Rjunfan ttN:

TTfTTTfwr I TR MRWRITJJfTR II Ich kann den Anfang des

Commentars, welcher in meiner Ausgabe in den kritischen Noten

unter dem Texte steht, nur übersetzen: „Die Endsilbe (von R7UI-

'ÖMH muss) lang (sein), die vorletzte kurz. Die Umstellung (der

Länge) ist vedisch oder eine falsche Recitationsweise“. Haradatta

bekennt also, dass er keine andere Lesart als die in der Ausgabe
gegebene gekannt hat, welche sich in allen MSS. der Ujjvalä, in den

Text-MSS. P. und B. 37 a, und im Hir. Dh. S. findet. Er hat aber

geglaubt, dass das « in der vorletzten Silbe entweder mit vediseher

Licenz umgastellt oder durch falsche Aussprache zu erklären sei. Eine

ähnliche Ansicht bringt er zu I. 10. 2 vor, wo er WT# für eine

Verdrehung aus erklärt. Eine weitere Untersuchung der

betreffenden Form würde hier zu weit führen. Ich begnüge mich

damit
,

gezeigt zu haben
,

dass die älteste Quelle die von mir

aufgenommene Lesart hatte. Meine Ansicht ist aber, dass

richtig ist, die Variante oxDfcjj*;. entweder von der Haud eines

der alten Sprache unkundigen Correetors herrührt oder durch Nach-

lässigkeit entstanden ist. Es mag noch bemerkt werden
,

dass die

Grantha MSS. B. 37 a, A. 36 und B. 131 auch in Sütra I. 11. 33

lesen, was ich in der neuen Ausgabe aufnehmen werde.

I. 9. 26. Bei diesem Sütra, '«T <lRdl fragt

Böhtliugk: „Was soll hier der Genitiv?“ Die Antwort ist: „Der

Genitiv q^lMTH. hängt von nqO^t im vorhergehenden Sütra

*iqi ^ iqCl^ ab“. Haradatta giebt folgende in meinen Auszügen

weggelasseue Erklärung : TerrfTTtrr stritt

rTTW II Die genaue Uebersetzuug

ist: „Und (im Falle der Gefangonnehmung) von todeswürdigen

(Missethätern hört die Recitation des Veda auf), während sie hin-

gerichtet werden“, ln den S. B. E. habe ich nur den allgemeinen

Sinn wiedergegeben. Eine Variante zu dem Sütra giebt es nicht.

I. 10. 2. Der auffällige Nominativ ,
coordinirt mit

drei Locativen. findet sich auch in allen den neu verglichenen MSS.,

sowie im Hir. Dh. S. So nahe die Aenderuug liegt
,

so
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machen eine Anzahl von Stellen , welche Äpastamba’s Mangel an

Formgefühl deutlich beweisen
,

dieselbe nicht rathsam. Auf das

wichtigste, von Böhtliugk nicht berücksichtigte Sütra, in welchem,

ähnlich wie in I. 10. 2, Nominative und Locative falsch neben einander

gestellt sind, habe ich schon in den S. B. E. II. XLII aufmerksam

gemacht. Dasselbe steht Dh. S. I. 11. 31 und lautet: tTDTWT

Hier haben wir vier Nominative,

dann drei Locative und endlich eine Zusammenfassung der sieben

Fälle durch Die richtige Construction wäre gewesen ent-

weder alle sieben Substantiva in den Nominativ oder in den Loeativ

zu setzen. Die Mischung der beiden Constructionen ist fehlerhaft.

Sie erklärt sich aber, gerade wie der oben (S. I. 9. 14— 15) er-

wähnte unmotivirte Wechsel der Construction in aufeinander folgen-

den Sütren, daraus, dass Apastamba seine Hegeln aus verschiedenen

Quellen zusainmeustoppelte uud sich nicht die Mühe gab, die dort

vorkommeuden verschiedenen Constructionsweiseu in Einklang zu

bringen. Derselbe Grund wird die Einfügung des Nominativs

%TWT in unserem Sütra veranlasst haben. Haradatta’s Erklärung,

dass der Nominativ im Sinne des Loeativs stehe
,

ist für einen in-

dischen Grammatiker der an den unbeschränkten $1^41 fSl-

3RERI glaubt, sehr natürlich, für uns aber nutzlos. Von sonstigen

fehlerhaften Constructionen bei Apastamba habe ich in den S. B. E.

loc. cit. auf Dh. S. II. 26. 20 aufmerksam gemacht, wo in der

Phrase fjT5T#^t TTWtTRI das Adjectiv in den Genitiv gesetzt

wird, obwohl das Substantiv, zu dem es gehört, im Compositum

steht. Aelmliche falsche Constructionen ad sensum kommen auch l>ei

andern Sütrakäras vor *). Eine Anzahl von falschen Verbindungen

der Negativpartikel wird unten zu II. 9. 12 aufgeführt werden.

Endlich mögen hier noch einige andere recht eharucteristische Fälle

erwähnt worden. Es heisst Dh. S. I. 1. 27 : fürtl

fqrrraf ^rrm ^ n

i. l. 28. ^nrwnw*t • • • srsfö?T 11

I. 1. 29. TTRlfTrPH «

und am Ende der l>iscussion I. 2. 4 II

1) Vcrgluicbe I» PAnlnl VIII. 2. 7 vpsftTj:
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Im ersten Sütra steht das Relativ im Singular, das ent-

sprechende Demonstrativ im I’lural. In den nächsten beiden Sütreu

erscheint wieder der Plural, zuletzt aber der Singular. Die Ver-

mischung der Singular- und Plural-Constructionen , von denen jede

für sich allein richtig wäre
,

ist .absolut falsch. Derselbe Fehler

wird gleich darauf Dh. S. I. 2. 5 wiederholt: ^ W UftRTRfTf^

*1 ^ ll Ans dem Srautasütra
>• ^ >•

gebe ich folgende Proben, V. 10. 5: ^ *rrftnr#*rr f^jt

f»T . wo das Geschlecht des Demonstrativs sich

fälschlich nach dem des Substantives des Conditionalsatzes richtet

;

ix. ir». 14w ^r#rfw 1

wo zwei intransitive Verba mit einem trau-

sitiven im Relativsatze coordrnirt sind und erst als

Nominativ und nachher als Accusativ gefasst werden muss.

I. 13. 21. Wer liier %wf*nrrf«T und n. 19. 19

corrigiren will, darf «JaMyW0
I. 2. 38 nicht, wie Böhtlingk thut,

unverändert lassen. Er wird ferner auch den Fällen im $r. S.,

wo die Verdoppelung des ^ z. B. IX. 12. 5; XII. 2. 8 in ^«uTl'V

erscheint
,

seine Aufmerksamkeit zuwenden müssen. Meiner An-

sicht nach ist nichts zu ändern , da alle MSS. in allen bis jetzt

untersuchten Theilen des grossen Kalpa. auch im G |i. Sii., wo sich

iv. ll. 16 findet, das doppelte 'S! in zeigen. Eine

solche Cousequenz deutet darauf hin
,

dass mehr als ein Schreib-

fehler hinter der Verdoppelung steckt. Die Schreibweise steht

gerade so sicher wie die curioseu Sandhis der Maiträyanty&s.

I. 16. 27. Für +Jü<t\'“tl Jj +t nach Haradatta „Excremente und

Glieder einer Maus“ corrigirt Böhtlingk ,
weil er ^iWT

niemals im Sinne von gebraucht findet und weil er nicht

verstehen kann, wie Glieder einer Maus in Speisen gerathen können.

Was den ersten Einwurf betrifft, so ist zu beachten, dass bei

Apastamba eine sehr grosse Anzahl von sonst nicht gebräuchlichen

Wörtern und Bedeutungen Vorkommen und gerade ^iWT im Sr. S.

X. 25. 4 in einer sonst nicht belegten Bedeutung „der dünne Theil

des Beines über dem Knöchel“ gebraucht wird. Man kann auch

sehr wohl verstehen, wie im Sinne von gebraucht wer-

den konnte, da es zur Bezeichnung sowohl der Dhätus als auch ein-

zelner körperlicher Unreinigkeiten wie verwendet wird. Den
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zweiten Einwurf würde Böhtlingk schwerlich gemacht haben, wenn
ihm die indischen Verhältnisse bekannt wären. Mäuse und Ratten sind

in den Häusern der eingeborenen Inder zahlreich und laufen überall

unbehelligt umher. Wenn einem solchen Thiere ein Unfall passirt,

so ist es bei der herrschenden Unreinlichkeit und Nachlässigkeit

leicht möglich
, dass ein Fuss oder ein Stück vom Schwänze einer

t >dten Maus in den Dhälbbät geräth. Apastamba und Haradatta

werden wohl ihre Erfahrungen in dieser Beziehung gemacht haben

Ich kann mich derselben nicht rühmen. Doch habe ich einmal ein

Stück Schlangenhaut in meinem Reis gefunden. Die Conjeetur

3J**'*H scheint mir nicht glücklich. ist in der Be-

deutung „ein durch Excremente oder andere Evacuationen ent-

standener Fleck“ nicht belegt. Die Sütraküras gebrauchen in letzterem

Sinne Sro, meist mit Hinzufügung von u. s. w.

Sodann würde, wie mir scheint, ein Inder nach der

Analogie von u. s. w. im Sinne von „Fleck an einer

Maus“ gebrauchen und verstehen.

I. 16. 29. Meine Uebersetzung von durch „touched“

beruht auf einem Schreibfehler, der durch das „touched“ in den

vorhergehenden Sütren veranlasst ist. ist die richtige Lesart.

I. 17. 36 Die Form WSDfffal ist durch die Uebereinstimmung

aller MSS. und des Hir. Dh. S. sicher gestellt. Dass die Lesart

vor Haradatta’s Zeit existirte
,

folgt auch aus seiner Bemerkung,

der zufolge „andere“ das Wort mit dem folgenden TTÖTTPI-

zusammenziehen wollten. steht für

<1- h. und hat durchaus nichts auffälliges bei einem Autor,

wie Apastamba, der sich ein besonderes Vergnügen daraus macht,

seltene Formen der vedischeu Dialecte aufzunehmen oder nachzubildeu.

Schon Benfey. Vollst. Gram., § 733 I. Note 5, hat auf das Vor-

kommen der Duale mit kurzen Endvocalen bei a-Stümmen auf-

merksam gemacht und Lanman, Jour. Am. Or. Sou X. 342, hat die

im RV. vorkommenden Fälle einzeln aufgeführt. Apastamba's Sucht

abnorme vedische Formen zu verwenden
,

zeigt sich sehr häutig.

Im Dh. S. 1. 24. 21 findet sich, um nur von der Declination zu

sprechen, der Acc. plur. , I. 30. 3 der Instr. Sing. fa4IT

(worüber unten mehr)
;
im f->r. Sü. V. 1 7. 2 der Acc. Plur. .

V. 17. 4 der Acc. Plur. HTTtWSi: ,
VIII 5. 4 der Nom. Du. TTT^,

X. 8. 14 der Acc. Du. fq4*n ,
VIII. 7. 19 der Nom. Plur.

Os

, V. 6. 2 die den Taittirtyas eigenthümliche Form

und anderes der Art.
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I. 19. 12. Die von Böhtlingk vorgeschlagene Correctur

fTTtn: giebt den falschen Sinn
:

„Härita sagt, (man

soll eine freiwillig dargebotene Speise) nicht (essen) wenn nicht
eine Anmeldung vorher (gegangen ist)“. Das folgende Citat aus

dem Puräna und die Parallelstellen anderer Smj-itis beweisen,

dass der Brahmane dem Sästra zufolge eine freiwillig dargebotene

Speise nicht essen darf, wenn eine Anmeldung voran-
gegangen ist. Dies ist der Sinn der von Haradatta in Uebor-

einstimmung mit allen MSS. und dem Hir. Dh. S. gegebenen Lesart.

Wollte man etwas ändern, so könnte man nur

schreiben, worauf die allerdings verdorbene Lesart eines Grantha MS.

führen könnte. Ich nehme aber an der doppelten Ne-

gation keinen Anstoss, da Härita, nach den Citaten zu urtheilen,

keineswegs war, sondern ähnlich wie Baudhäyana sehr

breit schrieb.

I. 20. 3. Die richtige Form dieses Sütras ist

fsrfaSt Il Das der Ausgabe ist

ein Druckfehler, wie man aus der Uebersetzung „planted“ sehen

kann. findet sich in allen MSS., Hir. Dh. S. und bei §an-

karäeärya
,

Särirakabhftshya p. 1130 (Bibi. Ind.)
,
wo sonst einige

schlechte Lesarten rf Vorkommen. Apastamba

gebraucht öfter zwei Locative, die verschieden construirt werden

müssen in ein und demselben Sütra
,

vgl. z. B. Dh. S. I. 18. 26,

TI. 5. 5, II. 13. 4. Es ist desshalb nicht nöthig mit Böhtlingk

wr$ zu schreiben. Der Dual findet sich in N.. P. (was

ich früher übersehen habe), M. 118, B. 37a, 38, A. 36 und bei

Sartkaräeärya. B. 131 und das Hir. Dh. S. haben das von Böht-

lingk vorgeschlagene . N. U. und P. U. die falsche Les-

art der Ausgabe.

I. 21. 8. Böhtlingk hat Recht, dass zu schreiben

ist, da alle Grantha MSS. so lesen. Zu n. ist zu be-

merken, dass Apastamba mehrfach das Suffix Ml für Ml«T in Fällen

gebraucht, wo es sonst gar nicht oder selten vorkommt. Im Dh.

S. ist I. 2. 29 für und I. 32. 26 °1TT für °7TTW

nach den Grantha und einigen Devamigari MSS. herzustollen. Im

&r. S. III. 19. 3 ,
V. 20. 5 u. s. w. und im Gfi. S. I. 1. 19

findet sich mW m. „das Besprengen“ und im Sr. S. VIII. 16.

3, 12 u. s. w. MDTH ui. „das Beriechen“. Nomina actionis auf Ml
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sind zwar meist Masculina. Aber der <jana ardhurcadt zählt

mehrere solche Bildungen auf, die auch Neutra sind. Zu diesen

ist «las im B. 1t. W. erwähnte für (vgl. auch

Manu III. 61), 'SbTRR Säiikhäyana Gyi. S IV. 7. 1 , das obige

und anderes nachzutragon.

I. 21. 15. t*t findet sich nicht nur im Hir. I)h. S.

und in allen Devanägari Handschriften, sondern auch in den Grautha

MSS. Im Grautha Ist eine Verwechslung von I und o^T*TT 0

nicht wohl möglich. An der Form kann ich keinen Anstoss nehmen,

da im älteren Sanskrit am Ende von Compositis öfter Bildimgen auf

TO neben solchen auf TI und suffixlosen erscheinen. Wenn sich

Reihen
,

wie , °TT¥ und finden , so scheint mir die

Zulässigkeit einer Form neben und iiicht aus-

geschlossen. Ich glaube auch, dass die Analogie von fwr^T.
trotzdem dass europäische Forscher iiljer die Entstehung und Be-

deutung des Wortes im Unklaren sind, Apastamba bei der Bildung

von (falls das Wort wirklich sein Fabrikat ist) beeinflusst

haben kann. Denn viele Inder sehen es, einerlei ob mit Recht

oder Unrecht, als eine Zusammensetzung von -+- „Feinde

verzehrend“ an. Wenn Apastamba. wie sehr wohl möglich ist, die-

selbe Ansicht hatte, so konnte sie ihn zu einer Analogiebildung

führen.

I. 24. 17. Böhtlingk meint sM 11 M I , welches

gegenüber steht, sei keine lectio doctior, sondern so schwierig,

dass es gar nicht erklärt und gerechtfertigt werden könne. Ich

sehe als eine Zusammenziehung aus oder mit

dem gewöhnlichen Sandhi an. Apastaiuba gebraucht

den Loe. des Neutrums des Bart, Perf. Fass, mehrfach in derselben

Bedeutung. So heisst es Dh. S. I. 25. 5

Wftf?! II II. 21. 14 ^^TRTtlTtTJT || Die Vernachlässigung der

gewöhnlichen Sandhi-Regel, der zufolge die Zusammenziehung zweier

Vocale, zwischen denen ein Laut ausgefallen ist, nicht gemacht

werden darf, kommt bei Apastamba, wie überhaupt in der älteren

Sprache
,

mehrfach vor
,

z. B. in Dh. s. i. 2 . 21 ;

Dh. S. 1. ltt. 8; ^?TtzrmTTT% Gp. S. II. 8. 10;

s r . S. X. 28. 3. Böhtlingk irrt sich, wenn er mit Bezug

auf die Parallelstclle Baudhäyanas, wo die besten MSS. auch die

von mir gewählte Lesart haben, sagt, llultzsch sei durch Haradatta
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verleitet aufzunehmen. Harodatta, dessen Erklärung

ich in meinen Auszügen nicht gegeben habe, sagt nichts über die

Form. Sein Commentar lautet: ¥jrPTT^g *T fäfWiTTt

II

I. 24. 21. Ich stimme Böhtlingk in Bezug auf die Deutung

von Trfrrrr bei und habe dieselbe in meinor Uebersetzung von

Manu XI. 81 nach Medhätithi, Kullüka u. a. angenommen.

I. 26. 11. Die Grantha MSS. geben hier und unten 11.21.

10, 21 wie Böhtlingk lesen will. In Anbetracht des

Schwankens der Devanagari Handschriften und der Thatsache, dass

Apastamba im Sr. S. das in den vediselien Dialecten erlaubte At-

manepada von *W^I gebraucht, wird diese Form aufzunehmen sein.

Ich muss hinzufügen
, dass ich »ft nicht, wio Böhtlingk

zu glauben scheint, für das Part Praes. Pass, angesehen habe. Ich

hielt es für das Part. Praes. Atm. von Ä IV. Nach Kätyaynna

V&rtt. 15 zu Pan. III. 1. 87 und dem Bhäshya zu der Stelle kann htif

IV. Atm. transitiv gebraucht werden, wenn der Handelnde den Act

mit Andacht vollzieht. Da es sich in unserer Stelle zunächst um die

Vollziehung des täglichen ßrahmayajBa handelt und da der Brahiua-

yajna in den andern beiden Stellen ausschliesslich in Betracht kommt,
so schien es mir gemthen die durch die Grammatiker erlaubte

Form aufzunehmen. Wie jetzt klar ist, habe ich aber Apastamba
zu viel Classicitüt zugetraut.

I. 28. 3. Die Lesart ^«IMuTt Tlf?!^’wraf*iT

welche sich in allen MSS. und im Hir. Dh. S. findet,

scheint mir ganz richtig. Das Sutra besteht aus zwei Theilen.

Die Nominative stehen in Apposition zu im vorher-

gehenden Sütra kumq i^G 1 <4 1 *1 fUK II und «f

^TfJTST: trfrfvv*lf*rl ist ein Satz für sich. Der Deutlichkeit wegen

könnte man °M Iß. I *T Ttfrl 0 schreiben. Die Uebersetzung der

beiden Sütren würde folgender Massen lauten: „Vürshyäyani (sagt):

„Es sind Ausnahmen zu (diesem Gesetze betreffs des) Eigenthumes

(anderer vorhanden)*
;
(Als da sind) Hülsenfrüehte, Futter für Zug-

ochsen. Die Eigenthümer verbieten (es) nicht (diese zu nehmen)“.

Wegen des abrupten Satzes VfrUtMtlfwl t<tlf*t^: ist unter

andern Dh. S. II. 1. 15

zu vergleichen. In der letzteren Stelle bilden die Schluss-
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Worte auch einen separaten Satz bei dem das logisch erforderliche

Verbindungswort ausgelassen ist. Böhtlingk’s Aenderung II *tfl U !
-

hhtothT ist, vom Standpunkte des Grantha betrachtet, nicht leicht,

da im letzterem mittleres oder finales o durch die prishOiamohti

und d, au aber durch ein einziges besonderes Zeichen rechts vom

Consonanten ausgedrüekt wird. Das lange d von NTt*n könnte auch

auf keinen Fall stehen bleiben, da zeigt, dass ein a-

Stamm war.

I. 29. 8. Meine Ausgabe des Textes hat allerdings einen

Druckfehler. Sie gibt aber nicht, wie Böhtlingk sagt, i«t

.

sondern l*t . Die Auszüge aus dem Commentare geben die

richtige Lesart. Wenn Böhtlingk HlfSIWI zu fSJ <€| und unten

ii. 6. 13 corrigiren will, so darf er *1

1

II. 11. 20 nicht unbeachtet lassen. Für diejenigen, welche mit

mir der Ansicht sind
,

dass eine Nothwendigkeit zur Aenderung

nicht vorliegt, wird der Hinweis auf das „Ungethüm* Hl «1 Ijf

im Ait. Br., Aufrecht p. 429, von Interesse sein.

I. 29. 9. Böhtlingk nimmt Anstoss an meiner Note zu der

Form WH
:

„I prefer , because it admits of an explana-

tion, W? + \ Dieselbe bedeutet aber nur
,

dass , wenn mir,

wie hier der Fall ist
,

zwei abnorme Formen WW , <ismdtsu,

und WH. asmatsu
, in den Quellen vorliegen ,

ich die letztere

für den wahrscheinlich vom Autor gebrauchten anschc.

Man kann noch verstehen
, wie jemand dazu kommen konnte

zu schreiben. Zur Aufnahme in eine Schulgrammatik oder

zur Nachahmung möchte ich die Form so wenig empfehlen wie

etwa
, RV. VIII. 4, 14, welches dem B. R. W. zufolge eine

durch das Metrum verursachte Zerdehnung von sein soll,

oder wie irgend eine der Stilblüthen des Aitareya Brähmana, welche

Aufrecht am Ende seiner Ausgabe zusummengestellt hat. Die

Grantha MSS. bestätigen die Richtigkeit der von mir getroffenen Wahl.

1. 30. 3. Böhtlingk’s Behauptung, dass »ein Autor der zwei

Zeilen vorher den Instrumental von fwr fawT lauten liess,

wohl nicht hier, wie Haradatta und Biihler annehmcn, statt dessen

fWT gesagt haben wird*, widerlegt Apastamba selbst an sehr vielen
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Stellen des israutasütra. Er lässt dort die regelmässigen Bildungen

recht häutig mit unregelmässigen wechseln, sei es, dass er seine Be-

lesenheit zeigen will oder dass er sie aus verschiedenen Quellen schöpft .

Hier verweise ich nur auf zwei interessante Beispiele, II. 8. 3

^ftStf^TTwr: tärift fsnrta und vm. r>. 20

'S C( tsfltij: U «t« *Af T 1^*1 i:
, wo dieselben Sütren

sowohl regelmässige als unregelmässige Genitive der Feminin-Decli-

nation aufweisen. Es liegt somit kein Grund vor von Haradatta’s

Auffassung abzugeheu.

I. 30. 12. Wenn Böhtlingk hier die unregelmässige Länge

des u in wrrfar wegeorrigiren will, so darf er sie nicht in zwei

andern Stellen stehen lassen. Die Verlängerung des u nach an

erscheint auch I. 6. 35 in „ohne aufzustehen“ und II.

21. 4 in fW^TC „das Nichtaufgeben des Vedastudiums“.

Meiner Ansicht nach sind alle drei Formen beizubehalten. Meine

Erklärung werde ich an einem andern Orte geben.

I. 31. 21. Ueber den merkwürdigen Einschub von ^ in

yrvtar für «nvfta: wird Winternitz in seiner Abhandlung über

das Apastambiya Gpbyusütra sprechen. Dort hat sich eine analoge

Form gefunden. Die Erklärung ist nicht schwierig.

Zu 3rr5Nr$*rr ^ giebt es keine wirkliche

Variante. Haradatta schlägt eine Conjectur vor, bezeugt aber aus-

drücklich
,

dass seine Quellen nur die flexionslose Form hatten.

Er sagt

trra: i ii ,msni^^T«rt

u. s. w., dies ist doch die Lesart, welche der Sinn erfordert. Die-

jenige aber, welche (von den Sish(as) recitirt wird, ist ent-

weder durch Nachlässigkeit entstanden oder vedisch“. In meiner

Handschrift F. steht vl I und darüber *rr«n. Das MS. ist

mit Hülfe einer Copie der Ujjvahl revidirt. Es ist möglich, dass

der Corrector andeuten wollte, Haradutta’s Conjectur sei anzunehmen.

Es ist aber auch möglich
,
dass er sich eiuschrieb

, um sich

später daran zu erinnern, dass das Wort im Sinne des Duals steht.

Aehnliche Notizen aus dem Commentare kommen in F. mehrfach

vor. Die neu verglichenen MSS. und das Hir. Dh. S. haben alle

die Lesart der Ausgabe. Ich glaube jetzt, dass es richtig ist

zu schreiben und das Ganze als ein
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falsches Dvandva Compositum aufzufassen. Genau denselben Fehler

hat Apastamba Sr. S. IX. 12. 11 gemacht 1

), wo acht Substantiva

aneinander gereiht sind, von denen das letzte im Nom. Sing, steht.

Dann folgt die Disjunetiv-Partikel TT, welche das Verhältniss der

Substantiva zu einander illustrirt und endlich stehen zwei Verba

im Singular. Zu diesen falschen Dvandvas gehört auch vTh-H q-

3TRP8 I. 11. 31, das Böhtlingk gegen alle MSS. und das Hir.

Dh. S. corrigiren will. Bei letzterem sind aber noch die unregel-

mässigen Dvandvas f.I'U „ein Tag und eine Nacht“,

„Ort und Zeit“ und andere Abnormitäten der späteren Sprache zu

vergleichen. Früher glaubte ich, dass als ein besonderes

Wort zu fassen sei und die Auslassung der Casusendung durch

das in dem RV. besonders häufig angowendete Prinzip zu erklären

sei, dem zufolge von zwei im gleichen Casus stehenden Wörtern

nur eines flectirt zu werden braucht. Höchst interessante Beispiele

hiezu liefert ein auf dem Wiener Orientalistencongresse gehaltener

Vortrag Roth’s.

1. 32. 5. Die von Haradatta bezeugte Lingualisirung von

in ist meiner Ansicht nach unbedingt aufzunehmen, ob-

schon die Unregelmässigkeit, wie manche andere, in Folge der Emen-

dationswuth unkritischer Pandits oder der Nachlässigkeit der Schreiber

aus den MSS. des Textes verschwunden ist. Andere Beispiele des-

selben Vorganges finden sich in vedischen Werken mehrfach, z. B.

Ap. Dh. S. I. 11. 13 das von Böhtlingk nicht beanstandete

wrfa, Sr. S. II. 11. 3 für
,JW «ü T

,

welches Böht-

lingk im WB. i. k. F. ohne Emeudationsversuch aufführt, Ait. Br.

I. 27, BfH'IM) für (Aufrecht p. 428), Taitt Ar. II. 4. 7

(Wt fwsnfta: SäjW, Taitt. Ar. IV. 42. 10

( Säyana), Taitt Ar. V. 8. 1 1 u. s. w.

Zu vergleichen ist auch die in etwas verschiedener Weise unregel-

mässige Lingualisirung in “g'liFtT , Äp. Sr. S. II. 14. 4, für TT.

I. 32. 9. Zu TlWni’i ^fTBRRPTfirfr! ^
„Let him avoid (to use) a seat, clogs, sticks for cleaning the

1 )
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teeth and other (Utensils) made of Paläsa-wood“, bemerkt Böhtlingk:

-qMlUH gehört nur zu Unter dieser Voraussetzung

hätte man zu übersetzen: „Er venneide (den Gebrauch eines) Sitzes

aus Paläsa-llolz, (von) Holzsehuhen (und von) Stöcken zum Reinigen

der Zähne“. Damit käme man in verschiedene Conflicte mit anderen

Stellen Apastamba's, mit den Lehren der verwandten Smptis und
A

mit dem Aeära der Inder. Denn erstlich wird Dh. S. I. 8. 2 ge-

lehrt
,
dass der Sam&vptta sein d. h. Holzschuhe ') tragen

darf und ebendaselbst, I. 8. 22, dass er, falls er nichts kostbareres

geben kann, seinem Lehrer, der natürlich ein Suätaka sein muss. u. a.

„Zahn-stöcke“ zum Geschenke machen soll. Apastamba

erlaubt also dem Snätaka den Gebrauch von Holzschuhen und von

Zahustöcken ganz ausdrücklich. Wendet man sich zu den andern

Sniptis
, so erwähnen einige das Tragen der PädukiVs und alle

schreiben die Reinigung der Zähne mit Stückchen aus weichem

Holze vor. Diesen Vorgang kann inan täglich in allen indischen Orten

beobachten. Vishnu endlich zeigt durch seine Parallelstellen zu

unserem Sütra, dass die von mir im Anschluss au die Commentatoren

gegebene Deutung allein richtig ist Er sagt LXI. 1 MI^Hl}

^nTtTPOt WPUTfT „Nun soll man nicht oinen Zahnstock aas

Palüsa-Holz kauen“ *), und LXX. 6 *T iS} 1( seil.

Aus diesen Sütren folgt erstlich, dass auch in unserra Sütra

zu gehört und zweitens
,

dass auch der Gebrauch

anderer Hausgeräthe aus Paläsa-Holz als der speciell genannten

verboten ist. Wenn man sich den Grund des Verbotes klar macht,

so ist die Auffassung, dass Sitze, Schuhe und Zahnstöcke nur bei-

spielsweise genannt sind, durchaus wahrscheinlich. Der Palüsa-

Iiaum ist dem Inder sehr heilig und es ist natürlich, dass man die

1) Die Erklärung von qrprr ist von H. zu I. 8. 2 gogobon. Das

Wort wird noch ganz gewöhnlich von den Pandits für die besonders im Norden
Indiens oft getragenen Uolzsehuho gebraucht. Ein solcher Holzschuh besteht

aus einer Platte, die mich der Gestalt des Kusses zugeschnitten ist. Am Endo
für die Zehen rngt ein zolllanger Ptiock aus der Platte hervor, auf dem sich

oben ein breiter Knopf befindet. Der Pflock wird zwischen die grosse und die

zweite Zehe gesteckt und dient zum Festhalten des Schuhes. Auf der unteren

Seite hat die qi^l zwei hoho Absätze, damit man durch den Schmutz

gehen kann. Olt werden die im Badezimmer, auch von Europäern,

gebraucht. Grierson, Bihar Poasant Life § 735, nennt sie „bathing-pattons“.

2) Der Ausdruck SPÜTrl, bezieht sich darauf, dass die Spitze dos Stückchens

vor dem Gebrauche zerbissen wird, damit die Kasern des Holzes wie die Borsten

unserer Bürsten wirken können. Das dickere Ende dos Stückchens wird ge-

spalten und zum Reinigen der Zunge verwendet, welche in den Spalt ge-

klemmt wird
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Verwendung seines Holzes zu profanen Zwecken
,

besonders zu

solchen, wo es mit Unreinheiten des Körpers oder unreinen Körper-

theilen in Berührung kommen würde, für anstössig und verwerflich

ansah. Aehnliche Regeln werden betreffs des heiligen Kusagrases

und anderer beim Opfer verwendeter Pflanzen gegeben. Bei dieser

Erklärung unseres Sütras ist es imumgänglich nothwendig tfo *
mit Haradatta im Sinne von IRK zu nehmen und durch .und

so (weiter)“ zu übersetzen. Diese Bedeutung von Tf* und

welche viele Commentatoren und einige ältere Lexicographen geben,

hat meiner Ansicht nach durchaus nichts anstössiges '). Eine ein-

gehende Untersuchung aller Stellen
,
wo Böhtlingk dieselbe be-

anstandet, würde eine besondere Abhandlung erfordern. Unser

Sütra findet sich in ganz oder nahezu gleicher Gestalt bei Ga.

IX. 44; Ba. II. 4. 6 und Va. XU. 34.

I. 32. 15. Böhtlingk will gegen die Autorität aller MSS.,

mit denen das Hir. Dh. S. übereinstimmt, für i«l l*i*

II °TT1 schreiben. Er hat dabei

übersehen
,

dass in allen Sütren der auch von den Grammatikern

erlaubte Accusativ der Dauer und der Richtung bei intransitiven

Verben sehr gewöhnlich statt des Locativs gesetzt wird. Hier wird

es genügen auf ein Beispiel zu verweisen, Dh. S. I. 5. 12, wo

"RI vorkommt und der Accusativ des Sub-

stantivums durch den des Adjectivs sicher gestellt wird.

II. 3. 5. Ohne Zweifel müsste es in der Uebersetzung ,to

sneeze“ statt „to spit“ heissen.

II. 5. 2. in meiner Note zum Texte ist nicht,

wie Böhtlingk meint, ein lapsus calami. Die Version von Hara-

datta’s Bemerkung, welche mir bei der Abfassung meiner Note

vorlag, lautet .vor dem in sprechen sie

ein i aus-. Erst später lernte ich durch Mr. U. die richtige Lesart,

welche sich auch in allen den neu verglichenen MSS. findet *WT-

TTf'TT .nach dem jh“ kennen.

II. 5. 3. ln tl*n^l«t! ist der Anusvära über der letzten

Silbe beim Druck abgespruugeu. Alle MSS. lesen l^ll

.

II. 5. 17. muss aufgenommen werden, weil das

1) Hemncamlrn, der seine gntmuintisclinn sütren seihst commentirt hat

liexeugt wiederholt, wie mir Kielhnrn mittheiit. dass er Hir ^ Tf cf

gebraucht hat.
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Sütra ein Selbstcitat aus Sr. S. III. 17. 18 ist., wo das Verb

auch steht.

II. 7. 13. Bühtlingk sagt, meiu Text hätte rröqtfigrfw

,

mit langem ä in der dritten Silbe. Meine drei Copien ,
sowie die

Hultzschs, Jollys, Kielhorns und Winternitzs haben mit

kurzem a in der dritten Silbe und stimmen also mit Haradatta.

Ueber die Form siehe unten zu II. 23. 5.

II. 8. 11. Die von Bühtlingk beanstandete Form ifhrr wird

auch durch Satikaräcürya für die Taitt. Up. p. 11, Z. 9 (Röer), Taitt.

Ar. VII. 2. 1, bezeugt. Ihre Zulässigkeit ist wegen der Desiderativ-

forrnen 4fN u. s. w. mir ebenso wenig zweifelhaft

wie Whitney, der ifhTT, Boots and Verbforms p. 169, s. rad. IRj

aufführt.

n. 8. 14. Bühtlingk sagt: „*TTO7l »fY*R kann nicht, wie Hara-

datta meint, = »fY*% und ebenso wenig „at any time duriug

dinner* sein“. In diesem Satze finden sich zunächst zwei Irrthümer

betreffs der Facta. Haradatta’s Commentar zu dem betreffenden

Theile des Sütra lautet nach meinem Auszuge : mY^DJ *)

HY^ . Das Wort HfR kommt also

nicht vor und Haradatta's Erklärung von ist ^wnrr^,
nicht Ich habe hiernach frei übersetzt ,at any time during

dinner*. Das Sütra lautet:

trY fT^Ytfusi 11 Der Sinn ist meiner Ansicht nach folgender:

,Ein Hausvater der sich währond des Essens erinnert, dass er einen

Gast zu bewirthen unterlassen hat, soll mit dem Gerichte, bei

welchem ihm dies einfällt, sofort zu essen aufhüren. Erinnert er

sich z. B. bei Curry und Reis an seinen Fehler, so soll er sich

nicht noch an andere Schüsseln, wie süsse Speisen, welche später auf-

getragen werden, machen, sondern sogleich seine Busse durch Fasten

beginnen“. Was die Construction betrifft, so entspricht dem

in *1 weiter hin fltfl . Kielhorn schlägt mir vor *T'al

getrennt zu schreiben. Obschon dies möglich ist, ziehe ich das

Compositum vor und vergleiche wegen der Form (siehe die

in B. K. W. citirte Stelle und den Commentar dazu) und wegen der

Bedeutung
, , das analoge

1) Ich ziehe jetzt die Lesart des besten Grantha MS. ^Y «1 M cj Ti 1

Bd. XL. 36
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welches sieh Dh. !& II: 2. 12 und Gn. S. VII. 19. 2

findet.

n. 9. 11. Wegen im Sinne von **»1-

verweise ich auf Whitney, granimar § 1280 b. Oline Zweifel

könnte aber ein Dvandva Compositum sein. Wenn
Haradatta es hier als Tatpurusha' fasst, so wird einer seiner Grunde

sein , dass er an den Indischen Gebrauch
, freie Arbeiter nicht mit

der Familie zu beköstigen, sondern mit Rationen von ungekochtem

Getreide u. s. w. zu bezahlen, dachte.

II. 9. 12. Böhtlingk wül WT *r$T?I

schreiben, weil der Text fT^TT seiner An-

sicht nach im Sanskrit nicht „and he shall not stint himst lf so

niuch“ bedeuten kann. Gewiss ist die Verbindung der Negation

mit einem Substantiv oder mit einem andern Worte, das vom

Verbum abhlingt, anstatt ihrer freien Stellung neben dem Verbum

im Sanskrit wie in andern Sprachen anstössig. Trotzdem gebrauchen

die alten Autoren, welche kein Gefühl für Form und Stil besitzen,

dieselbe öfter. Im Srautasütra sagt Apastamba unter anderem

I. 4. 1; I. 5. 4; I. 14. 5 lr\ „man lege nicht- unten

nieder“ für m. 1. nicht auf die Erde nieder; VI. 11. 4 «W in-

„er verzehrt den Lepa einen nicht-Ton machend’

für „ohne einen Ton hören zu lassen“; VII. 16. 6 TUTPi gmawi

„Erstickt das ein nicht-Blöken machende (Opferthier I* für

erstickt (das Opferthier) ohne dass es blökt“. Patafijali führt irn

Mahübhäshya I p. 361 ,
worauf Kielhorn mich aufmerksam macht.

Kj4l tlT*I und ^fllM ^ Iblff im Sinne von 9!-

4nnH, und *4 1 *4 :Jn. llultzseh verweist mich auf eine

analoge Const ruetion im Jataka I. p. 436, sloka 1 15, andcaritfakuU

vasam. Der Commentator erklärt richtig ärariyakule arasamdno

pi. Die alten Bauddhas waren also ebenso schlechte Stilisten wie

die Brahmanen.

II. 9. 13. . den Nom. Plur., welchen Böhtlingk für die

besser beglaubigte Form erklärt, finde ich nirgends. Dagegen haben

N. U. und Mr. U. den Nom. Sing. wofür auch das Hir. Dh.

S. eintritt. B. 38 liest fehlerhaft Die übrigen acht MSS.

bieten die Lesart meiner Ausgabe. Trotzdem wird als die

idiomatischere Lesart aufzunehmeu sein. An den übrigen benn-
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stundeten Formen ist nichts zu lindem. giP^iri ist nicht Acc.

Sing., sondern Nom. Sing. Neutr. und ein werthvoller Zeuge dafür

dass das ältere Sanskrit wenigstens neben einem der consouantiseh

auslautenden Stilmmo und I»{rt . wie das

Zend und andere verwandte Sprachen
,

einen «-Stamm besass. Im

Ait. Br. VII. 1 (Aufrecht p. 428) findet sich analog

als Nom. Sing, gebraucht. Der «-Stamm findet sich auch in I?T'

in der Nasik Inschrift Ushavadäta’s No. 4,

A. R. W. I. IV. 99. Da diese Inschrift in einem gemischten

Dialecte geschrieben ist, so bleibt es natürlich zweifelhaft, ob dort

die Erhaltung einer alten Form oder eine Neubildung vorliegt.

Für endlich ist nicht mit dem schlechten MS. Md

zu schreiben
,

weil es in der älteren Literatur ein solenner

in solchen Phrasen stets wiederkehrender Ausdruck ist. Möglicher

Weise wird *rft mit der nicht ungewöhnlichen „Synizese“
,

wie

M. Müller sich S. B. E. I. p. LXXII, vgl. RV. translated I. p.

CXIII, ausdrückt, einsilbig zu lesen sein.

II. 11. 17. Ein Citat in Haradatta’s Commentar zum Gfi. S.

steigt
,

dass die bessere Lesart ist , wie Böhtlingk

behauptet.

II. 12. 22. DasSütra kann nicht geändert werden, da im Sr. S. IX.

12. 11 die Aufzählung

ganz dieselbe ist.

II. 13. 7. Ich mache darauf aufmerksam, dass eine Zeile

dieser Verse in der Käsikä zu Pän. VI. 4. 75 mit einer interessanten

Variante *IT g: g < cTlrfT'?? =f I ’-H : citirt und als vedisch be-

zeichnet wird. Eine Besprechung von Bühtlingks Ausstellungen

würde hier zu weit führen.

II. 15. 13. Obschon die Devauägäri MSS. mit

Consequeuz festhalteu, Ist dio regelrechte Form doch, wie Böhtlingk

will, aufzunehmen. Die Dev. MSS. sind silmmtlich aus dem Grantha

oder andern südlichen Alphabeten umgeschrieben, wo rt und ra

nicht leicht zu unterscheiden sind.

II. 15. 23. Der Text TTgTgT ist richtig. Die Uebersetzung

sollte aber lauten: „The most excellent (opinion is)
,

vgl. Ga.

XIX. 6 , wo der Ausdruck richtig wiedergegeben ist. Auch au

anderen Stellen fügen die Sütrakäras bei der Aufzählung von zwei

36 *
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oder mehr Ansichten TPTTTl d. h. lf«fl derjenigen bei,

welche ihr ist.

II. 17. 9. Böbtlingks Conjectur dt scheint mir nicht

haltbar, da auch die Grantha MSS. oder lesen

und im Grantha i über dem Cousonanteu
,
d und »>» aber rechts

von demselben, hinter einander stehen. Wegen der Erkliirung von

ist der häufige causative Gebrauch des Verbums

„füttern
,
ernähren , dienen“ zu vergleichen

,
sowie besonders die im

B. R. W. unter 2) citirte Stelle des Atharvaveda,

„die für alle Opfer gemeinsam dient*.

II. 18. 7. „Nine“ ist natürlich ein Druckfehler für „New“.

II. 19. 1. Das ausser aller Construction stehende ^tfsTO f*

• ist ohne Zweifel, wie Böhtlingk sagt, ein Ein-
A

schiebsei. Es rührt aber nach meiner Ansicht von Apastainba

selbst her
,

da parenthetische Sätze bei ihm
,

wie bei ullen andern

Sütrakäras, sehr gewöhnlich sind. Für die sonstige Correetheit des

Sütras will ich nicht einstehen. Es giebt keine Varianten dazu.

II. 20. 1. Das Compositum Rlf+TOTä

,

dessen Richtigkeit

Böhtlingk bezweifelt, findet sich nicht nur in allen MSS. und dem

Hir. Dh. S., sondern es wird auch von Rudradatta zu Sr. S. I. 10. 21

gebraucht und kommt zwei Mal im Gri. S. VIII. 21. 1 ; 22. 12

vor. Nach Kielhorns Ansicht, der ich mich anschliesse, ist es

durch Pan. VI. 3. 9 gerechtfertigt. Dort wird die Beibehaltung

des Locativsuffixes für alle Composita erlaubt, welche unter deu

Begriff RtJT fallen, d. h. Eigennamen, termini teclmici u. s. w. sind.

II. 20. 10. 4||t1 „acquired“ ist ein Fehler in meiner Ueber-

setzung Apastamba’s und der Parallelstelle bei Gautauia. In seiuen

Noten zu letzterer hat Haradatta es richtig erklärt

II. 23. 5. Ich habe nie einen Zweifel daiüber gehegt, dass

iftpn* ff wie Böhtlingk sagt, keinen Sinn giebt und Üf*T
die ursprüngliche Lesart, gewesen ist. SarikaräciVrya zu Chänd

Up. p. 33G (Bibi. Ind.) citirt folgende Parallelstelle, (TOT 'ff-

rrftrorr: i

3 »mrTOTff iffarT |

3 trst %ff^ ff Hftn; «

Ich haf>e in meiner Uebersetzung, wie der Sinn fordert, „obtained“

gegeben. Was aber die Frage betrifft, ob im Texte her-

zustellen sei
,

so bin ich , da ich nicht wie Böhtlingk an das
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A

Dogma von der Unfehlbarkeit Apastamba’s glaube, der Ansicht,

dass man hier, wie an andern Stellen z. B. II. 7. 13 mit dem

unerklärlichen bei der Lesart der MSS. bleiben muss.
A

Es giebt in Apastamba’s Kalpa recht viele Stellen
, wo er deutlich

zeigt
,

dass seine Quellen sehr corrupte Lesarten hatten. Wenn
man dieselben mit Böhtlingk corrigirt, so verfallt man meiner An-

sicht nach in den Fehler mancher classischen Philologen
,

dass

mau dem Autor mehr zutraut als er konnte und wusste. Die

Frage kann natürlich nur durch eine Separatuntersuchung über

die Citate und Mantras bei den Yäjnikas endgültig entschieden

werden.

II. 25. 12. im Texte ist ein Druckfehler für

und d «jrfl in der Note richtig.

11. 26. 18 und tt 28. 10. Die Grantha MSS. und M. 118

bestätigen die von mir aufgenommene Lesart . Die erstereu

schreiben durchweg und sind wichtige Zeugen, weil im

Grantha weder ^TT und TT noch ^7 und *9 oder V* verwechselt

werden können.

II. 29. 7. Das Absolutiv l<3f l<4 ist richtig, die Stelle

aber anders zu erklären, als ich früher im Anschluss an Haradatta

getlian habe. Das Siitra besteht aus zwei Theilen
,
von denen der

erste mit ^T^TPSTPII endigende zum Vorhergehenden gehört. Der

zweite mit beginnende bildet einen Satz für sich. Die

ganze Stelle über das Gerichtsverfahren ist folgendermassen zu

interpretiren

:

f^Tjpfr II i II

wi| innwi i l*rrfw

Tfn itel

w: *n*t vH f^rur n 's 11 fft:|

Diese Erklärung empfiehlt sich deshalb
,

weil das indische

Gerichtsverfahren nach allen Quellen in der Hegel mehr als einen

Zeugen fordert. Ausnahmsweise wird nach einigen Lehrern ein

einziger Zeuge zugelassen
,

wenn er ein durch Wahrheitsliebe und

andere nöthige Eigenschaften ausgezeichneter Mann Dg**:) ist. Apa-

starnba will die Existenz beider Regeln andeuten, drückt sich aber,

wie oll, in sehr enigmatischer Weise aus. Die Lesart
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die sich auch in B. No. .37a-b findet, ist durch das folgende

verursacht.

Zum Schluss erwilhno ich, dass Böhtlingk folgende oben nicht

erwähnte Druckfehler in meiner Ausgabe 1. 18. 1 für

°f7Tf^° I. 30. 21 71*1% für 7T*I%; 1. 31. 20 für

*nsfä°: II. 7. 4 »TT%*T für : II. 15. 10 für

: II. 20. 3 »fnnf^WTTOm^ für °?TT TOI0
: IL 20. 13

für °TT^f : II. 29. 11 3Tfa«n für f%° richtig

corrigirt hat. Dagegen hat er folgendes übersehen: 1. 1. 9

falscher Sandhi für I. 19. 16 für °T

I. 32. 22 TrefPHW ^ für 0
rT!I: I. 32. 23 WDf^TTTfa

für : II. 2. 6 a 1*? ei • für WT5IW. : n. 19. 17

für In der Uebersetzung sind auch noch eine Anzahl

von Böhtlingk nicht erwähnte Fehler zu corrigiren. So müsste es

z . B. I. 27. 11 heissen, „if during three

years he eats at every fourth meal-tiine and (daily) bathes (three

times)*. Ich verspare die übrigen Correcturen auf eine andere

Gelegenheit. Die im obigen angeführten Citate aus dem Ap. Gpi. S.

verdanke ich Herrn Dr. Wintemitz.

TH i.

|:prc . .

••i in.l oi.I> '.in

»i • i. • . i> i .. :i i

!'.•> II I • ' I 1. 1 _ II li i
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|
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j
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j
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Midas in Sage und Kunst.

Von

Ernst Kuhnert.

Midas ist in jeder Hinsicht eine der merkwürdigsten Gestalten

der Mythologie, die genügend zu erklären noch nicht gelungen ist,

da alle Deutungsversuche an unrichtiger Stelle eingesetzt haben.

Allein A, de Gubeniatis hat in einer kurzen Bemerkung das Richtige

angedeutet (die Thiere in d. indog. Myth. üb. v. Hartmann S. 297),

seine Annahme indessen nur durch einen, noch dazu unhaltbaren

Grund zu stützen vermocht.

Wir betrachten zunächst die um die Person des Phrygerkönigs

gewobenen Sagen. Leider sind diese nur in der grössten Entstellung

auf uns gekommen
;

unter den ausführlicheren Schilderungen fällt

die früheste in den lleginn der römischen Kaiserzeit. Und doch

ist dio Sage schon in recht alter Zeit aufgezeichnet
;

die alten

Quellen aber sind, soweit wir sie besitzen, nur sehr wenig ausgiebig.

Die älteste Erwähnung unserer Sage steht bei Bion von Pro-

konnesos (vgl. Creuzer Studien II 293), einem jedenfalls vorhero-

dotischen Historiker, der wahrscheinlich im sechsten Jhdt. lebte;

er verlegte die berühmte Quelle, an der Midas den Seilenos gefangen

haben sollte, auf das zwischen Maideru und Paionen belegene Ge-

biet (uifti] Mniöiuv xcti llctutvwv) und gab 'Ivva als ihren Namen
an Athen. II 45 0. Dies ist alles, was wir von ihm wissen. Auch
Herodot VIII 138 sagt nicht viel mehr. Unterhalb des Bermios-

gebirges (in der Nähe von Edessa) nennt er einen Ort, welcher

noch zu seiner Zeit die Gärten des Midas (des Sohnes des Gordios)

genannt wurde
;

hier wuchsen ohne Cultur die wunderschönen,

sechzigblättrigen Rosen von unvergleichlichem Dufte, die im ganzen

Alterthum berühmt waren (vgl. Nikander Georg, bei Athen. XV
683 B); dieser Garten war es, in welchem einst, wie die Make-

donier fabelten, Seilenos von dem Könige gefangen wurde. Soweit

Herodot. Als Grund für die Nachstellungen des Midas wird das

Verlangen des Königs angeführt, die Weisheit des Seilenos zu er-

fahren ; nach Aristoteles sprach der Gott zu ihm von der Werth-

losigkeit des menschlichen Lebens und nannte die Geburt das grösste
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Unglück Flut, consol. ad Apoll. 27 (vgl. die Reden bei Findar

Schol. Wolken 223 fr. 134 Bergk u. Bakchylides Bergk p. 1. g.

III 4
fr. 2 Cicero Tuscul. I 48); nach Theopomp, der den Beilenos

von den Hirten des Königs ergriffen und in Fesseln vor diesen

geführt werden Hess, entwickelte er eine bedeutende (grösstentheils

geographische) Gelehrsamkeit Fhiüpp. 8 vgl. Theon prog. 2 Ailian.

v. h. 111 18 Serv. Verg. bucol. VI 13. Theopomp übrigens (Athen

II 45 C) wie Xenophon Anab. I 2, 13 wissen, dass Midas, um den

Seilenos zu fangen
,

die berühmte Quelle mit Wein mischen Hess

Wahrend aber die ältesten beiden Berichte des Bion und Herodot
diese Scene im Norden Griechenlands spielen lassen

,
ereignete sie

sich nach den späteren in Kleinasien
;
nach Xenophon lag die MiÖov

xgi'jvr/ zu Thymbrion, nach Fausan. I 4, 5 zu Ankyra, wo auch in

einem Zeusheiligthume der Anker gezeigt wurde, dessen Erfindung

man Midas zuschrieb. Fseudoplutarch de Huv. X, 1 versteht unter

der Quelle des Marsyas die rttjyi) Miöov.
Die aus diesem Kerne entwickelten Sagen aber, wie einen

anderen um Midas gesponuenen Mythos lernen wir erst aus Ovid

Metam. XI 85—193 kennen, woneben Hygin fab. 191 und Servius

Aen. X 142 kaum in Betracht kommen. Beide Erzählungen tragen

durchaus den Charakter eines Satvrdramas, und es ist kaum ein

Zweifel
,

dass sie in letzter Linie thatsächHch auf solche QueUen
zurückgehen, wie schon Böttiger und Weleker Aischyl. Tril. Nachtr.

301 behauptet haben.

Seilenos war einst, seiner geistigen wie körperlichen Kräfte

nicht mehr völlig Herr, vom Gefolge des Bakchos abgekominen

;

so wurde er von phrygischen Bauern gefangen und, mit Kränzen

gefesselt, vor König Midas geführt. Wie dieser, der von Orpheus
und Eumolpos in die Mysterien eingeweiht war (vgl. Justin. XI 7

Clem. Alex. adv. gent. X B), im Seilenos den Erzieher des Dionysos

erkannte
, Hess er ohne Säumen zehn Tage hindurch ein grosses

Fest für ihn feiern, begleitete ihn dann nach Lydien und gab dort

dem jungen Dionysos seinen Fttegevater zurück. Hocherfreut über

den jenem erwiesenen Dienst erlaubte Dionysos dem Könige eiuen

Wunsch
;
Midas verlangte in seiner Verblendung , dass alles

, was
er mit seinem Körper berührte

,
zu Gold würde. Die Folgen sind

bekannt : um das Maass seiner Güte voll zu machen . befahl ihm
Dionysos, von des Faktolos Quelle Haupt und Körper bespülen zu

lassen, damit das Gold von ihm in den Fluss übergehe.

Rührt diese Form der Sage, wofür alles spricht, von einem

Satyrspiel her, so schloss die Scene ohne Zweifel damit, dass Midas

für seine Dummheit mit den Eselsohren bestraft wurde — letzteres

ein Zug, der in dieser Form doch in der That nur von einem

Satyrdramatiker oder Komiker erfunden sein kann. Bei Ovid wird

die Verleihung der langen Ohren mit einer neuen Dummheit des

Königs in Verbindung gebracht
, die gleichfalls ohne Zweifel in

einem Satyrspiele verherrlicht war. Midas hatte sich nämHch, aus
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Ueberdruss an seinem vielen Golde, in die Wälder geflüchtet, und
hier allein der Verehrung des Pan ergeben. Und zwar ging er

darin so weit, dass er bei einem Gesangeswettstroit zwischen Apollo

und Pan ,
den der zum Richter ernannte Berggott Tinolos zu

Gunsten Apollos entschieden hatte, ohne befragt zu sein, dies Urtheil

als ein ungerechtes bezeichnet*. Zur Strafe für diese unbefugte

Kundgebung musicalischer UrtheilsunfUhigkeit zauberte ihm Apollo

die berüchtigten Eselsohren an '). Um sie zu verdecken
,
trug der

König seitdem eine Tiara; nur seinem Haarkünstler konnten die

missgestalteten Glieder nicht verborgen bleiben Dieser wagte zwar
keinem Menschen das Geheimniss zu verrathen, konnte es aber auch

nicht ganz für sich behalten
, sondern plauderte es in eine Grube

und schüttete diese daun zu. An jener Stelle aber wuchsen spiiter

Schilfbüsche, welche vom Winde bewegt das Schicksal des Königs

in die Welt hinaus flüsterten.

Der letzte Theil der Erzählung hängt nur so lose mit dem
Mythos zusammen, dass Niemand ihn für ursprünglich zu demselben

gehörig betrachten wird — eine selbständige Fabel, nach der gemein-

hin für sprachlos gehaltene Pflanzen ein Geheimniss
,
dessen Art

gleichgiltig ist, verrathen. Eine Betrachtung der beiden Be-

richte lehrt ferner, dass bei Midas der fabelhafte Reichthum ge-

geben war, dass wir also in der Auffassung desselben als eines

Geschenkes des Dionysos nur einen Erklärungsversuch des Ursprungs

dieser Schätze zu erkennen haben. In der That war der Reich-

thum des Midas sprichwörtlich vgl. Tyrt. Bergk II 4 fr. 12, Plato

Polit. III 408 B, Nom. II 660 E; das Wunder, welches dem Knaben
passirte (Ailian. v. h. XII 45 Valer. Max. I 6, 2), ist offenbar als

Hindeutung auf den später ihm zu Theil werdenden Mammon zu

fassen.

Erwähnenswerth finde ich noch, dass Kybele einmal des Midas

Mutter genannt, an anderer Stelle seine Mutter der Bona Dea
gleichgesetzt wird. Lityerses galt als vöfrog des Midas (Athen.

X 415 B Schol. Theokrit X 41); einem zweiten Sohne Anchuros
rühmte man denselben Heldentod nach

,
wie M. Curtius zu Rom

;

letzteres erzählt indess nur Pseudoplutarch parall. p. 306 nach

Kallisthenes Met. II, ein mit Recht verdächtigtes Citat. Hat Panofka

(Arch. Ztg. 1844, 394) Recht mit der Stellung des Namens An-

churos zu Ankyra, so könnte hier eine ankyranische Localtradition

vorliegen, die später erst in die Midassage verflochten wurde.

Sehr auffallend ist die Notiz Hygins fab. 274

,

Midas habe

zuerst das plumbum album erfunden
;
ein fabelhafter Irrthum steckt

vermuthlich dahinter.

Räthselhaft ist mir die yaXxr, nag&ivog (vgl. Benndorf Gr.

u. sic. V. B. II, 19 S. 39 Milchhöfer Mitt. ath. J. 1879, 64) auf

1) Vgl. das Urtheil dos Esels beim Wettstreit der Nachtigall mit dem
Kukuk A. de Gubcrnatis a. O. S. 299.
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dem Grabe des Plnygiers Midas, von der Plato Phaidr. 264 D die

auf sie bezüglichen Verse mittheilt; vielleicht ist an das Grabmal

eines der historischen Könige zu denken. Ebenfalls auf einen ge-

schichtlichen Herrscher Phrygiens scheint sich der Tod durch einen

Trunk von Stierblut ') zu beziehen vgl. Strabo I 61 Osann Midas 40,

Duncker, Gosch, des Altert. I, 453.

Die Zeugnisse aller hier überhaupt in Betracht kommenden
Quellen hoffe ich hiermit besprochen zu haben. Die unbedeutenden

übergehe ich: man mag sie in dem sorgfältigen Artikel Wester-

manns in Pauly’s Encyklopädie aufsuchen. Auch die rationalistischen

Erklärungen (Konon 1 Schob Arist. Plut. 287 Tzetz. Lyc. 1401
Suidas Mtdag), die hier von überraschender Albernheit sind

,
lasse

ich . als unnütz in jeder Hinsicht , auf sich beruhen
;
nur über die

in ihnen sich findende Bezeichnung 'ilra ovov ein Wort. Tzetzes

nennt so zwei Hügel, das Schob zum Plutos aber und Suidas (der

fast wörtlich mit ihm übereinstimmt) legen einer xivuij rijg (Pgv-
yiag diesen Namen bei. Schon Hirsch de nom. opp. Phrvgiae

Königsb. 1884 S. 32 hat sich über diese Benennung gefreut, mit

Unrecht aber wohl sie in sein Verzeichniss aufgenommen. Ein

Ort dieses Namens hat schwerlich jemals existirt : er ist vielmehr

nur zur Aufhellung der Sage von der rationalistischen Mythen-
deutung erfunden.

Um die Bedeutung des Midas festzustellen, fassen wir den
Kreis

,
in dem er sich bewegt , ins Auge. Bei jeder Gelegen-

heit wird sein enges Verhältniss zu Dionysos hervorgehoben; seine

Mutter (vgl. Hosych MiSa ihög) wird von Plut. Caes. 9 der Hona
Dea und der Mutter des Dionysos in den Mysterien gleichgesetzt

Bei Hygin fab. 191 und 274 heisst er Sohn der Kybele, mit der

ihn auch Diodor III 59 in Beziehung setzt. Bedeutungsvoll ist

sein Verhältniss zum Paktolosttusse wie die Bezeichnung einer Quelle

mit seinem Namen, bedeutungsvoll sein Leben in Wald und Feld,

womit seine Verehrung des l’au im Zusammenhänge steht, l’linius

n. h. VII 56 ,
57 nennt ihn ferner den Erfinder der Querflöte,

während Suidas tleyog ihm die Einführung der Flötenmusik bei

Opfern zuschreibt — jeder weiss, dass sonst Marsyas aufs engste

mit diesem Instrument verbunden ist. Kurz: es ist kein Zweifel,

dass wir im Midas eine dem Seilenos durchaus verwandte Gottheit

zu erkennen haben.

Die Identität beider Gottheiten aber wird durch die Esels-

ohren des Midas zur Sicherheit erhoben. In meinem Artikel über

Seilenos in Roschers inythol. Lexikon werde ich den Beweis zü

führen suchen, dass die thierlschen Theile der Gestalt dieses Gottes

nicht, wie gewöhnlich angenommen wird , dem Pferde
,
sondern ur-

sprünglich dem Esel eutlehnt waren; einstweilen weiden die Andeu-

I) 1‘lut. da juperstit. S. 3 dazu Roscher in Kleckois. Jalirh 1883

S 158 f.
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tungen von A. de Gubernatis a. a. 0. S. 279 genügen. Auch für meine

Deutung des Seilenos als des im Sturm und Gewitter tobenden Wald-

geistes in Eselgestalt muss ich auf diesen Aufsatz verweisen. Das

einzige Ueberbleibsel der Seilenosgestalt des Midas sind die Esels-

ohren
,

die erst ein Komiker (und auch erst in einer Zeit
,

als der

Esel durch schlechtes Futter, Mangel an l’flege und harte Arbeit

heruntergekommen und in Stumpfsinn verfallen, zum Symbol der

Dummheit geworden war) als Strafe für eine grosse Albernheit

auffassen konnte. Wie die Mehrzahl der Götter ist auch die

Bildung des Midas-Seilenos stetig veredelt; den Seilenos charakteri-

sirten später fast nur noch die Ohren — dasselbe Schicksal ist

Midas zu Theil geworden.

Eine grosso Gewähr für die Richtigkeit meiner Deutung finde

ich in zwei vielleicht wenig beachtenswerth erscheinenden Zügen

der Sage, die aber bei jeder anderen Erklärung räthselhaft bleiben.

Midas besitzt unermessliche Schätze
,

er verwandelt alles in Gold,

was er berührt (vgl. Kuhn Herabk. d. Feuers 241, Mannhardt

Wald- und Feldk. 1 97), er macht schliesslich den Paktolos zum
Goldstrom — das deutlichste Zeugniss, dass er ursprünglich gleich

dem Seilenos eine Gewittergottheit war. Ich begnüge mich für die

Bedeutung des Goldes auf Schwartz Urspr. d. Mythol. S. 62— 73

zu verweisen. Ebenso schlagend weist die sechzigblätterige Rose

den Midas in diese Sphäre — wer kann nun in ihr die Gewitter-

blume (über welche Schwartz 171— 176) verkennen?

Endlich mache ich die Sprachforscher auf die Aehnlichkeit,

des Namens der Midasquelle Ivvct mit ti'vog und yivvo bei Hesych

(letzteres zweifellos verdorben aus fivvug, wie oft im Hesyehios-

texte y an Stelle von / getreten ist): b Tiati]g t'nna
t]
äi fit'/Ttjg

uvog vonft) .... ‘AgidToifcevijg . . . ’innov ticktgög, uvov di

firjrgos aufmerksam.

Deicht sieht man nun
,
wie die Sage vom Urtheil des Midas

nur eine Variation des Streites zwischen Apollo und dem Seilen

Marsyas ist — wir verdanken beide mitsaramt ihrem seltsamen

Schlüsse dem griechischen Satyrdrama. Man wusste von einem

Streite zwischen Midas und Apollo (gleichwie von einer Feindschaft

zwischen Apollo und den Seilenen , worauf ich genauer in meinem

Artikel eingehen werde) und kannte die Eselsohren des Königs —
mit Leichtigkeit war das Märchen daraus gebildet. Bei Midas wur-

den die langen Ohren als Strafe missverstanden — dementsprechend

konnte auch sein Vergehen Apollo gegenüber als kein schweres

aufgefasst werden. Anders bei Marsyas. Er trug als Seilenos den

ceirxui; — denselben
,

den die Einwohner von Kelainai in ihrer

Stadt hängend zeigten — ctnxi'iv Öigtiv heisst schinden: daraus

combinirte ein kühner Geist die Art der Strafe, die Apollo an dem
Gotte vollzog! Vgl. Herodot VII 26. Man hat mir eingewandt,

dass diese Erklärung etwas derb sei — nun, ist die von den Alten

gegebene Erklärung der Eselsohren des Midas als Strafe für eine
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Dummheit nicht mindestens ebenso derb? Man vergisst immer,

dass die Marsyassage, gleichwie der Midasmytbos im eigentlichen

Hellas gar nicht heimisch waren
;

wunderbar wäre es
,
wenn sie

unter diesen Verhältnissen nicht arg entstellt wäre.

Die Möglichkeit aber, dass die ursprüngliche Bedeutung des

Midas in dieser Weise verdunkelt werden konnte, erkenne ich nicht

nur darin
,

dass diese Sage nur dem phrvgischen Stamme eigen

war, im Munde der übrigen Hellenen also mit Leichtigkeit zu eiuem

Zerrbilde werden konnte, sondern auch in dem unglücklichen Namen,

den eine Anzahl phrygischer Könige getragen haben. Auch der

Seilenos erfreute sich an einzelnen Orten der höchsten Verehrung;

in l'yrrhichos beispielsweise führte er den Namen der Stadt, galt

also vermuthlich als Gründer derselben Pausan. III 25, 2, wie

Marsyas Gründer von Tabai in Lydien hiess und sein Bruder

Kibyras für den Oikisten von Kibyra gehalten wurde Steph. Byz.

Taftai. Maron herrschte in Ismaros Od. i 199; Plut. moral. 360 B
nennt Manis = Masses einen alten phrygischen König und be-

zeichnet de mus. 1033 D den Seilen Marsyas als Masses — nichts

lag mithin näher, als einen Familienzusammenhang zwischen dem
phrygischen Seilen und dem Herrschergeschlechte des Landes her-

zustellen. Da trat ein grossartiger Fürst in Phrygien auf, Midas,

des Gordios Sohn, derselbe, der sich mit dem delphischen Orakel

in Verbindung setzte (Herodot I 14; ihm scheint auch das berühmte

Grab zu Doganlu anzugehöreu) — er muss einer der populärsten

Könige Phrygiens gewesen sein, wie daraus hervorgeht, dass noch

in der späten römischen Kaiser/.eit phrygische Städte Münzen mit

seinem Bilde prägten; nicht nur die Midaier, als deren xxi<STt,s er

galt, bewahrten sein Andenken (Mionnet descr. de med. IV S. 343.

860 Münze des Gordian. Pius), sondern auch die Kadoöner und

Prymnessier (ebd. S. 250 und S. 357 no. 921, 922 vgl. Arch. Ztg.

1844 Taf. XXIV 4). Seine Persönlichkeit floss im Munde des

Volkes mit der des Midas-Seilenos zusammen; so ist diese eigen-

thümliche Figur entstanden
,

die bald als König auftritt und den

Seilenos an einer Quelle fängt, bald Thron und Scepter von sich

weist und im Walde mit Pan umherschweift; äusserlich erinnern

nur die Thierohren an die Naturgottheit. Auf diesem Fundamente

haben sich dann die oben besprochenen Sagen aufgebaut. Wie

weit dabei die locale Tradition Phrygiens , wie weit die ausser-

phrygische thätig war, können wir natürlich nicht einmal ahnen —
wir kennen nur die vulgäre hellenische Tradition

,
die durch ihren

possenhaften Charakter den Einfluss des Satyrdramas oder der

Komödie unverkennbar zeigt. Denn Niemand wird in der auf

Alexanders Phrygiaka beruhenden Erzählung bei Pseudoplut. de

fluv. X, 1 — »König Midas litt einst auf einer Reise durch die

öden Theile seines Landes Mangel an Wasser; wie er die Erde

berührte, entsprang daraus eine Geldquelle, die seinen Namen er-

hielt. Auf Bitten des Königs aber verwandelte sie Dionysos in
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eine Wasserquelle , aus welcher später durch Zufluss des Blutes

des getödteteu Marsvas der nach diesem benannte Fluss entstand“

— Niemand wird hierin eine phrygische Volksüberlieferung sehen

wollen; auf den ersten Blick erkennt man darin ein höchst un-

glückliches Machwerk eines gelehrten Mythologen.

Localisirt finden wir unsere Sage auf dem griechischen Fest-

lande sowohl wie in Kleinasien , am Bermiosgebirge südlich von

Aigai (Edessa) und in Phrygien oder in (legenden Kleinasiens, die

einst unter phrygischer Herrschaft gestanden hatten
,

wie Ankyra,

vgl. Leake journal of a tour in Asia m. 32. Dem phrygischen

Stamme gehörte also unsere Sage an, denn Briger waren es, die

um Edessa sassen
; von Edessa aus ist sie — das einzige Märchen,

dessen abendländischen Ursprung Benfey Pautschat. I S. XXII, 1

als zweifellos bezeichnet — hinübergewandert mit dem grösseren

Theile der Phrygier nach Kleinasien, ohne indess im Heimathlande

auszusterbeu ;
die älteste uns zugängliche Ueberlieferung kennt die

xtjTtot Mtöov am Bermiosgebirge, mit welchem einige auch den

grossen Reichthum des Königs in Verbindung brachten
, Strabo

XIV 080. Schon Fick (die Indog. Europas 408, 9) hat darauf

hingewiesen ,
dass die Phrygier durch Thrakien in die später nach

ihnen benannte Provinz Kleiuasiens eingewandert sind, eine An-

nahme, welche durch die Untersuchungen Hirschs a. 0. 1 ff. be-

stätigt wird
;

hier also , um Edessa
,

ist (soweit wir das zuriick-

verfolgen können) der älteste Sitz unserer Sage gewesen — in dem
Striche Griechenlands

,
in welchem der Cultus der Seilene seine

höchste Ausdehnung und Anerkennung gefunden hat.

Den letzten Theil unserer Sage, die Verbreitung des Geheim-

nisses von der Missgestalt des Königs, finden wir wieder in einem

neugriechischen
, walisischen

,
irischen

,
bretonischen

,
serbischen und

mongolischen Märchen. Zwar habe ich oben diesen Mythos als

einen der Midassage ursprünglich fremden aufgefasst, unsere Märchen

dürften danach in gar keinem Zusammenhänge mit der griechischen

Fabel stehen; indessen kann es doch unmöglich Zufall sein, dass

als der missgestaltete Körpertheil stets die Ohren bezeichnet wer-

den (wenn auch nur das mongolische Märchen die Eselsohren, das

serbische dagegen Ziegenohren, das neugriechische Bocksohren, alle

übrigen Pferdeohren kennen). Dass das neugriechische Märchen nur

das durch die lange Dauer der Tradition entstellte altgriechische

sei, wird jeder B. Schmidt (Gr. Märchen und Sagen S. 224) zu-

geben. Allein auch für die anderen wird sich eine Entlehnung

aus dem altgriechischen nicht mit der Bestimmtheit leugnen lassen,

wie es J. Grimm Kl. Sehr. IV 217 thut; selbst wenn die Märchen
an sich unabhängig vom griechischen sein sollten, so wird doch in

der allgemeinen Anerkennung der Ohren als der missgestalteten

Körpertheile der Einfluss des griechischen zu erkennen sein. Für
das mongolische Märchen hat übrigens die Möglichkeit einer Ent-

lehnung ausser Benfey auch B. Jülg, Mongol. Märchen, Innsbruck
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1868 S. 9 ausgesprochen. Für die Deutung des Mythos kommen
alle diese Sagen gar nicht in Betracht, ebenso wenig wie- der ihneu

entsprechende Theil des altgriechischen Märchens — er ist eben

ein (vielleicht nicht einmal sehr altes) Anhängsel.

II.

• Die Kunst hat sich um unsere Sage nur sehr wenig bekümmert,

da ihr keine Scene derselben sonderlich entgegenkam. Vou hohem
Interesse

,
als ein neues Zcugniss

, in wie früher Zeit bereits die

Midassage in Griechenland bekannt und beliebt war, ist ein von

de Witte Cab. Durand no. 261 leider nur sehr flüchtig beschriebener,

heute verschollener Skyphos mit schwarzen Figuren. Links vor

Midas, der, das Seepter in der Hand, auf einem Klappstuhle thront,

ist durch einen mit Chiton und darübergeworfener Nebris be-

kleideten Wächter der Seileuos geführt, die Hände auf dem Kücken
gefesselt; dem Führer folgen zwei lanzentragende Wächter. Rechts

hinter Midas steht eine mit langem Chiton bekleidete Frau, munie

d’un javelot wie de Witte sagt; kein Zweifel, dass sie die Fftcher-

trägerin des Herrschers ist, die wir auf einem jüngeren Gemälde

gleich wiederfinden werden
;

Panofkas Deutung auf Ankyra (A. Z.

1844 S: 389 A: 20) ist natürlich ganz verfehlt. Abgeschlossen

wird auch die rechte- Seite durch zwei Lanzeuträger. Ohne die

vier Doryphoren, im übrigen dem sf. Gemälde ganz entsprechend

ist das Bild einer rf. Vase aus Chiusi, dem vierten Jhdt. angehörig,

A. d. J. 1844 tav. d’agg. H, S. 210 ff.
,
die vor Midas befindliche

Säule deutet an
,

dass der König in einer Halle sitzt ; tief in Ge-

danken versunken wie es scheint, das Haupt vomübernoigend,

so dass sein Blick die Erde trifft, lauscht er den Worten des

Gottes
;
mit der rechten stützt er sich schwer auf ein langes Seepter.

Hinter ihm erscheint jene Dienerin , die ihm mit einem Fächer,

dessen Blatt die Form einer zierlichen Palmotte hat, Kühlung zu-

führt. Gekleidet ist der König hier fast wie ein Grieche; ein fein-

fllltiger Chiton nodijytje ist bis über die Knie von einem schweren

Himation verdeckt, der rechte allein sichtbare Arm ist unbekleidet;

nur die Mütze, die wegen der hohen Eselsohren vermuthlich ohne

Spitze gelassen ist, erinnert daran, dass wir einen Phryger vor uns

haben. Ganz fremdartig ist dagegen der Wächter gekleidet.

In sehr flüchtiger aber nicht ungeschickter Zeichnung ist die-

selbe Scene auf der einen Schulter einer Amphora aus Palermo,

die dem Ende etwa des vierten dhdts. angehören mag, dargestellt

M. d. J. IV 10. Midas (der vor Vergnügen mit den Beinen zu baumeln

scheint), sitzt nach rechts gewandt auf einem Stuhle, unbedeckten

Hauptes, das Seepter in der rechten; das allein sichtbare rechte

Eselsohr ist nur mehr angedeutet. Den vor ihm stehenden Seilenos,

dessen Hände mit einem Stricke auf dem Rücken zusammengeschnürt

sind, hält ein Diener mit spitzer Kappe; unmittelbar hinter diesem

entfernt sich n. r., den Kopf zuriiekgewaudt, eine einfach bekleidete
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Frauengestalt, staunend, wie es scheint, die rechte erhebend. Wir
dürfen in ihr nur eine Dienerin erkennen, wie sie auch unser Maler

gewiss aufgefasst wissen wollte; ob Sie in einer vorauszusetzenden

Originaleomposition eine andere Holle Spielte, ist aus Mangel au

Material nicht zu entscheiden. Unbegreiflich ist der Versuch, die

beiden unsere Darstellung einrahmenden Fischgottheiten in inneren

Zusammenhang mit derselben zu bringen (Braun A. d. J. 1844
S. 203 f. l’anofka A. Z. 1845 S. 88, 89); sie haben keinen weiteren

Zweck, als den ,
diese Scene von dem entsprechenden Gemälde der

anderen Schulter äusserlich zu trennen. Unmittelbar unter den

Henkeln befindlich vertreten sie nur die Stelle von Ornamenten.

Um für die Innenfläche seiner Schale ein geeignetes Bild zu

erhalten
,

stellte ein Maler den Moment vor dem Erscheinen des

Seilenos dar : ein Diener meldet dem aufmerksam zuhörenden Könige

deu glücklichen Fang Mus. Greg. II, LXII 2 b, A. Z. 1844 XXIV 3,

A. d. J. XVI tov. d’agg. D 3.

Einen sehr anmuthigen Eindruck muss das von Philostratos

d. ä. 1 22 beschriebene Gemälde gemacht haben, auf welchem der

Gott an der von Midas mit Wein gemischten Quelle vom Schlafe

überwältigt dargestellt war, während um ihn tanzende Nymphen
auf den überlisteten Schläfer stichelten und der weichliche Midas,

mit Mitra und vergoldetem Gewände geschmückt, den Thyrsos in

der Hand, ihn betrachtete.

Sehr wahrscheinlich stellt das sf. Vasenbild des Ergotimos
(Gerhard A. V. 111 238) das Einfangen des Seilenos dar, wie zuerst

Panofka A. Z. 1844 S. 334 gesehen hat; nur ist dann nicht des

Gottes Führer (Ogeiof) als Midas , sondern natürlich ebenso wie

der dem Seilenos folgende Mann als gewöhnlicher Landbewohner
zu erklären; die Inschrift (JEI‘ YTAJ ergänzt man am einfachsten

zu ihjgtvrai und erklärt sie als unverstandene Copie aus einer

figurenreicheren Composition. Die auf sie bezüglichen Bemerkungen
Birchs A. Z. 1851 S. 303 4 übergehe ich. ludess zweifle ich, ob
wir berechtigt sind

,
dieses Einfangen des Seilenos in Beziehung

speciell zu Midas zu setzen
;

wie bei den Deutschen bisweilen die

Kobolde (Grimra Deut. Myth. s 481) oder die wilden Leute (Mauu-

hardt. Wald- und Feldk. II 141, 149) so wird auch bei den Griechen

der Seilenos wegen seiner Klugheit öfters gefaugen : wer erinnert

sich nicht der sechsten Ekloge Vergils , in der zwei Hirtenknaben

den Alten in einer Höhle überraschen und er ihnen nun gutmüthig
seine Weisheit auskramt V

Allen übrigen Darstellungen, in denen man König Midas hat

erkennen wollen
, muss das Hecht dazu abgesprochen werden

; es

sind grösstentheils Gemälde des Wettkampfes zwischen Apollo und
Marsyas. Richtig hat l’anofka A. Z. 1844 S. 391 die von Gerhard

zu seinen Ant. Bdw. XXVII 2 aufgestellte Deutuug des auf einem

Felsst ücke sitzenden Richters auf Midas zurückgewiesen : die Com-

Position lehrt deutlich
,

dass Apollo mit dem Schiedssprüche zu-
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frieden ist, es kann also hier nur an Trnolos gedacht werden —
wenn man überhaupt die Substitution dieses Streites an Stelle des

bei Ovid beschriebenen /wischen Pan und Apollo gelten lässt; denn,

irre ich nicht, so gelten in dem Wettstreite zwischen Apollo und
Marsyas nur die Musen als Richterinnen. Gleiches gilt für eine sf.

Vase der Jattaschen Sammlung (catalogo no. 1606), auf welcher

der Besitzer S. 1128 in derselben Scene Midas hat erkennen wollen.

Noch seltsamer ist de Witte’s Deutung eines auf einer Darstellung

gleichen Inhaltes erscheinenden Mannes mit phrygischer Mütze und
langem Chiton, der ein Pferd am Zügel hält; Panofka hat sie frei-

lich nicht nur angenommen
,

sondern aus ihr sogar die Identität

des Midas mit dem Gotte Men erschlossen A. Z. 1845 S. 92. Au
Midas ist natürlich überhaupt nicht zu denken; eine Deutung der

Figur glaube ich nach der ganz ungenauen Beschreibung de Witte’s

B. d. J. 1842 S. 43, 44 nicht wagen zu dürfen.

Für ebenso misslungen muss ich die von Panofka A. Z. 1844
S. 395 fl', gegebene Deutung eines orientalischen Festzuges auf einer

nolanischeu Aryballos (ebd. Taf. XXIV’, 1) auf einen feierlichen

Aufzug des Midas erklären. Es mag hier dahingestellt bleiben, ob

Lajard und 0. Müller mit Recht einen Zug des asiatischen Dio-

nysos in ihr erkannt haben ;
Panofka ist zu seiner Annahme durch

eine Stelle des Polyainos strateg. VII 5 verleitet, in welcher von

einer List, durch die sich bei einem Faste der grossen Götter ein

Midas mit Hülfe von Phrygern einer Herrschaft bemächtigt hat,

die Rede ist. Der Bericht ist nicht nur ganz dürftig, sondern

auch — mir wenigstens — unklar. Die Panofkas Deutung aber

allein ermöglichende Annahme, dass Midas gar die Erinnerung au

seinen glücklichen Erfolg jährlich durch ein Fest aufrecht erhalten

habe (S. 398), wird Niemand so leichthin gelten lassen. Im Gegen-

theil verlangt man für sie eine recht sichere Begründung — in

der Regel wenigstens pflegen Tyrannen auf’s sorgfältigste jede

Erinnerung an den Gewaltstreich, durch den sie ihre Macht erlangt

haben, zu verwischen.

0. Jahn endlich hat auf Midas eine Herme des britischen

Museums (Ane. marbles II 35) gedeutet, die einen bärtigen Quer-

flötenbläser darstellt
,

dessen lockiges Haar mit einem Diadem ge-

schmückt ist, während seinen Körper ein faltenreiches langes Aermel-

gewand und ein darüber geworfener Mantel bekleidet (A. Z. 1848

S. 239, 240). Dass Plinius dem Midas die Erfindung der Querflöte

zuschreibt , ist schon oben berührt
;

doch ist dieser eine Grund so

schwach und der ganze Typus unserer Figur entspricht so weuig

der bekannten Erscheinung des Midas, ähnelt vielmehr in solchem

Maasse dem Pan, dass ich kein Bedenken trage, dieser zuletzt von

Wolters (in der neuen Bearbeitung von Friedericks Katalog der

Gipsabgüsse des Berl. Mus. zu no. 448) ausgesprochenen Deutung

beizutreten.
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Die Kirchengeschichte des Catholikos Sabhi1s6‘ I.

Von

Ign. Guidi.

Die Schlussseite einer vatik. Handschrift, der syrischen 183,
enthält eine kurze Erzählung aus der Lebensgeschichte des Patri-

archen Sab^rtsö* I (596—604) '). Seltsamer Weise erklärt Asseranni

Bibi. Or. III, I, 448 die genannte Erzählung für ein Bruchstück
der Kirchengeseliichte , die er dem SabMsö' zuschreibt Scripsit,

heisst es dort
,

Historiam Ecclosiasticam , cuius fragmentum de
Mauricio Imperatore extat cod. syr. 20 (jetzt 183). Die Angabe
ist in den Anmerkungen zum Chronic. Ecclesiast. des Barhebraeus
(ed. Abbeloos et Laniy, Sect. II, 107) wiederholt: Sabariesus scripsit

historiam ecclesinsticam.

Dass Sabt'risö 1

I eine Kirchengeschichte verfasst hat, ist meines

Wissens nicht nachzuweisen, und, wenn ich richtig vermuthe. auch
wenig wahrscheinlich. Die Kirchengesehichte soll bei den Nesto-

rianern erst von Isöjabh von Adiabene (640—660) an gepflegt wor-

den sein; s. Bibi. Or. III, I, 148, u. bes. 633. Ich will die

absolute Richtigkeit dieser Notiz gar nicht behaupten, (vgl. ibid. 216)
aber sie wäre unbegreiflich

, wenn ein so gefeierter Mann, wie

Sabhrt!äö‘
, eine Kirchengeschichte wirklich geschrieben hätte. Auf

jeden Fall schon der einfache Wortlaut unserer Erzählung lehrt,

dass sie nicht einer vermeintlichen „Historia Ecclesiastica“ des

Sabhr&ü‘ entnommen ist. Ich theile hier den, wenn nicht sehr

wichtigen, doch kurzen Text vollständig mit.

Cod. vati.c. Syriac, 183, fol. 367, a ä
):

1 ) Vgl. Assemanni [tibi. Or. II, 415; III, I. 441— 448 Barhehr. Chrtm.
Eccles. ed. Abboloos et I.arny . Sect. II, 107. Nach einer freundlichen Mit-

theilung von Baron v. Kosen wird in dem Buche über die Nestoriancr, des

russischen Bischofs Sophoni (CoBpe*emiHfi 6urt H JHTyprbl n. s. w
,

8.

Petersb. 1876) hab^mi)' I gar nicht erwähnt.

2) S. Bibi. Apont. Vatic. CaUil. Ul. 887; wo richtiger: fragmentum ex

Ecclesiastica historia de Sabarjesu u. s. w. Die Handschrift (wie gewöhnlich die

nestor. Handschr ) ist vollständig vokalisirt. und mit Qussäjä. liukkAk'ä u. s. w.

versehen; ich habe fast nur solche Vokale beibehalten die den Ostsyrem eigen-

thümlich sind.

Bd» XL. 37
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. JoXöXo w.ö«>-;acb oiXxjl!.} In-^coXo
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.
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. Jo^v^SiX yo)o o»Xjo )cui]o jbX-p J0010 Vv-)1L/

) a. 0V1 ^Jo . uOjoX./ ^o J_aXx> L
-*ai öi^oqjl o>X a

. vXx Joo-o .vOi/ JaXü to ^.a.aX

Es liegt also hier ein Theil der Legende des Sabhrisö* vor,

und zwar der neinliche, welcher in Asseman, Bibi. Or. III, I. 447
mitgetheilt wird

;
wo indessen die Erzählung, theilweise wenigstens,

vollständiger gehalten ist. Wie mancho andere nestorianische Hei-

ligenlegenden (z. B. St. Eugen, St. Georg, Mür-Jaun&n, u. a. m) so

ist auch die des Sab'>iisö‘, poetisch, oder wenigstens metrisch und
zwar von Gabriel Metropolit von Mossul (Ende des XIII. und Anfang
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des XIV. Jahrh.) bearbeitet worden; unsere Erzählung wird jedoch

von ihm nicht erwähnt '). Was die Quelle des vatikanischen

Fragmentes betrifft, so lässt sie sich mit Sicherheit nicht bestimmen.

Vielleicht geht sie (wie Assem. III, I, 447), wenn auch nicht un-

mittelbar, auf das auch von Elias v. Nisibis stark benutzte

) ö .\ nN- ci%
)

t ~s
)

zurück. Assemani scheint .-
t ^3

\\n».pm statt -;jo; otfcv—A.jLLs (jQ^,.OqX.X>

gelesen zu haben, und so hat er eine sonst nicht bekanute Kirchen-

geschichte dem Sab*>risö‘ zugeschrieben.

1) (Jod v»t, svr. 180, f. 1 GS folg Cardihi, Liber thesauri 107, hat ein

lange» Bruchstück aus der ersten Hüllte dieser weitläufigen Dichtung heraus -

gegeben. Zu den metrischen Bearbeitungen von Heiligenlegenden gab die

liturgische Feier Veranlassung.

37 *
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Mu'tadid als Prinz und Regent,

ein historisches Heldengedicht von Ihn el Mu'tazz,

heraiugegeben, erläutert und übersetzt von

Carl Lang.

Die Pariser Handschrift (P) der bibl. nat. No. 1439 (vom J.

1007 d. H.), in welcher uns der Dlwän des Ihn el Mutazz voll-

ständig gerettet ist, sowie die freilich recht nachlässige fragmen-

tarische Handschrift der Königl. Bibi, zu Kopenhagen No. CCLI
(K vom Jahre 1043), welche wie jene der Redaction des §üll

(t 330 in Basra, Fihr. p. 316) folgt, enthalten beide als erstes der

auf reimenden Lobgedichte (P fol. 72 v, K f. 92 r) eine inter-

essante, 419 Verse umfassende welche fast wie eine

geschichtliche Monographie in Versen erscheint und sich von allen

übrigen Lobgedichten durch ihre epische Anlage so unterscheidet,

dass sie aus dem Dlwän ausgeschieden und besonders edirt und
betrachtet zu werden verdient. Sie besingt die Helden- und Herrscher-

laufbahn des Abü’l ‘Abbäs Ben el Muwaffaq von seinem ersten

Auftreten (266) bis zu seinem Tode (289) und ist in Regez-Versen

abgefasst, weil sie von vom herein auf einen Umfang angelegt war,

bei welchem der durchgehende Reim dem Dichter unüberwindliche

Fesseln auferlegt hätte.

Die hier folgende Edition hält sich möglichst an den Pariser

Text ;
der Kopenhagener, für dessen gütige Mittheilung ich meinem

Freunde Prof. Buhl den herzlichsten Dank ausspreche l
) , ist zwar

vielfach durch die .Unkenntniss des Abschreibers entstellt
,

bietet

jedoch nicht selten dio richtigere oder doch eine sehr instruktive

Lesart. Offenbare Schreibfehler sind nur, wo sie in keinem Falle

lehrreich sein konnten, unberücksichtigt geblieben.

1) Ebenso möchte ich an dieser Stello Herrn Prof. Gildomeister, der mir

in liebenswürdigster Weiso seine Privatbibliothek zur Verfügung stellte und
mich durch oinige Rathschläge und Belehrungen unterstützte, sowie Herrn Prof,

de Goeje, dem ich mohrere schiitzenswerthe sachliche Mittbeilungen verdanke,

den aufrichtigsten Dank sagen.

Bd. XL. 38
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Ihn el Mu'tazz singt:
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v_>^-. > 1 > » B <0 --—a—>1.
5
)^ .*a.g» wJLi #W) JJ»

1 ) K c?j4*-SI. 2) K. 3) PK ^JU,

.

4) K J.l (jjl).

3 0. C* . .

. nicht In gloichom Masso den ThfUachen entsprechend
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»il^uJi» \ibUsJi !..JLi! 4j> jSIlX.1

1) P om. 2) P ,jwwJl> j*I . Sowohl als auch l*j’ü

hängen noch von ^5 ab. 3) So P. a) Einzelnos in eine Verbindung

hinein- oder aus einer solchen herausbringen: mischen — losreissenj b) die

Lostrennung oder Ablösung aus einer Gemeinschaft an sich selbst zur Er-

scheinung bringen
,

was z. B. ein Baum thut
,

wenn seine Früchte oder

Blätter abfallen und zerstreut am Boden liegen. Daraus entwickelt sich die

M f

°
.

Bedeutung von JOL.il—»-XL, da* aus seinor Vereinigung Losgelösto
,

so dass

^ LL dio Gruppen einer Volksmenge, dio Abtheilungon eines Ucitcr-

> * 6
geschwaders, die Fetzen eines Kleides bezeichnet. ^ f-i- — =

^
^.1 .*> . Abor im Tag ol ‘arüs ist auch ein Vers angeführt, in

p ,
o O - o

welchem ein zerlumptes schäbiges Kleid heisst. Danach wäre

-*JwLu-L4 auch das zertheilte Ganze, so dass es in unserm Verso das getödtete

und zerstückte oder das seiner Bagago und seines kostbaren Reitzeugs Stück

für Stück beraubte Thier bedeuten dürfte. K hat LUlLlc . was aber recht

wohl undeutlich geschriebenes u». sein kann. 4) P w^.ju

K 5t ^A^ÄJlJt . 5) K 6) P vJLaj ,
K .vJjtj .

Wörtlich: ..Und dor G. gewann ein Entstelltworden und das Ansreisson

seines Bartes". Zu ^_U. Js*aö> vgl. Muliif (— ^X-Laj \ -sA J und Dozy,

Suppl (= acquerir, gagnen.
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, m •* 9 O , , O , ,
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O J 04 , o , , , , o , ,

i^S-Gj! V^^Ii '• iA vAi -.ii*
* J L V>

. O 9 0 ,0 9 9 0

j*ax
C
,*£J (*H~

^L-l_L3i ^*üii3

9 mm
^Lä-aiJI^ 2

) Jüül ^äJwXJI^

4)^>ü; pw *>

1) P
;

sonst hat P überall . 2) K ^JLi^lL

^•-JL*Ji . 3) In P ist dieser V. dom folgenden nachgeseUt. 4) K

^Gj^>m+3u . M&hüri liei&st nach Ma^oudi , od. Moyn. VIII, i»8 das hafif des

ersten taqil; vgl. Land, recherches sur l'histoire do la gamuio arabo in den

,o

Actes du VI. congr. intern, a Leide II, p. 70 und 73, Anm. (mihour).

,o,
(bei Laue ist die dritte, die höchste der 4 Lauteusaiten. Muli.:
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•i»-4-JU .L>ÜL«
G*

-» •’-i

O £o-« *— - i

oto -o oco-c

> ji - - > >

2»Lo-V G' - <?•* r

«_JU-Jt5
V" -

o > O Cb« > X

\l
ö ^ J)
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(_)«^ 5L_C

LPJ^t ^1 jIj^K j^&X!l .
Sams ollugat = jl w^Jjb ^Li

jw*v ^ül? ,b’ . Vgl. zir und mitlilath bei Land p. 62 f.

o >

1) K liLwöj . 2) PK
r
>uiJt . 3) K V-STuO. .
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\_a_ä i .vj_x Jv.j.
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> - O J *>

» o **
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1> K ^-_f.J»_j. . 2) .Soltnoro Pluralf. von . 3) K j,

4) P Jl.o < J—J . 5) K \J uA*X/o P (_i»ki , 6) K ^ a,j»

7) ,.abgebrüht";
' t^ dagegen, das Quatremi-ro mit breche

5b-

übersctzt (». Do/.y, Suppl ), wird neben „mit dem -L>wJ^ gebunden"

b

bior bedeuten „mit dom ** festgebunden oder aufgehangt“ ; Lane:
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S*Jl>AaJl Aju ux-yü jUjl!I ^AjI si^Jtaj'y»

a§ also xiJ.+** ho hung, suspondod it by moaus of tliongs or straps;

to tio (a boasti with a rope.

1) K yXo . 2) P ^yü.
G

4) K iJüCS . 5) P JiS-jl .

3,) K Joii (CO .
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>

etre clair, net, aigu, en parlant de la voiz. Vgl. V. 132. 4) K Jl—bl.

3 b •«
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9 G ,o-o - > o ,o-o , , o , o-o y m -o . t m o , , «

L-^äJIj 3y«*Ji jjysUt* L,_*j=uii5 j| j_j i.

ot 0-0 - « } G , ,

«5 l-j^l. ^^Jl jbU y-J.

G--E- - w J £ „

9
) .1 J i_!l lyX^Xjj.

- O-o
_

, 5 - G , - 0 , -

8l_ä-JI j 3»—*3 q-“ wä,Xj

oto-c- ofo-o > , o -

(jO^I 3y_b
J.yj.

G , 0 -0, , G « -o » - -

juouaii, Joa-^ji i._rö.
* -

i , l> , > , O , G »O

s’jl. fc~i 1 j |*w5 ^^>5 irö

arabischen Konsonanten bezeichnen; vgl. unsor „kehlen“ als Fohler beim

Singen.

J >0-0

l) wwL-S J. 2) p «JLjI. 3) K jyJiSI. 4) p

(undeutlich) K 5) V. 137 u. 138 fehlen in K. 6) P orn.

# « o
7)1*

. 8) K J^LccJl . 9) Die hier gebrauchte Kunstsprache

ist mir unklar. Nach V. 143b ist man geneigt JotAJtJ als astrologischen

Terminus zu fassen == Feststellung der Cnnstellation
;
dasselbe bedeutet

aber nicht X->«Ü5l . Letzteres kommt bei Mn«; VIII, 175 als chomischor Aus-

druck vor: la soliditication (du mercure). Am liebsten möchte ich im ersten

Heinistich geometrische, im zweiten arithmetische Hczeichnungen annehroon.
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)^ vi^-2“VLolj UiJl
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r i!s .r*-
11 x-*-*—*—

^

ö « jo o « « oE .

Io* A_*_ii jJZIA OlXJ iU

- - O 0-0 J . • O , . „

ub_«Js5 ^—tj'j—
>
j.—a_«a_Jl

O - - JO« o-c « « « O „ J O « « «J JJO « O O.

JjS O^Jt j-as» 0 I «-Jjf Jiu Js IK>^=-^ ^^>1}

- - 0*0 « . * - O Ä -O E- O - O » # i J « v I

jjiJl I3( J-o-O ^.fij j«-j

o « o-o , . ofo-o « « o « • « o -

isfJl sj~*» t>cO)l ^Jl ^.jU' v—JkXi O“
o ,

^i>jf rpf O^r- ^ ol
> - J « o J» . OJ «O« J

—;-Ä-£—>• al
* j %

{_!> 5

>

o

^ J~-

« O - «JJO
ct

-*

o -- .O o O« >-* O « « 0-0 « J J o .« •

.ä_X_j ^ ^^>5-1 ajlS
o_-*

ju«L£~ jsoA

-> « Jw J « so JJ O « . o£ « (m O « O •

_-_iO lj_i ^-eJu lju

K jüJI . 2) K ,.

V
s>j.

?* . 6) K 0^*J

cr^- 3> K ^sA
y^JK 7) p

4) K o
wÄ\j

t
^ jS l5^ xij.
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w G» « O« f W < - #

.1 J^tfl uj> u Jläs

Ci .04« ( « « « 04 £— « #

LäJI3 Lj -* j_-_i! bL*j

t - • Ay l ^ }

G «. —I.
- B 4 ) O ) o > « b {>

jjJÖ 5
) c
^- Sit

4)yJu' p

O i 04 J • #

«Xiiiül jLfcJ« ÜUo löi

UB 0« G » 04 .

,^J| ^LO

OEC-«- . > i 4 . , ,

^Jk^AoJÜt Hö

O« - 04 O « O Ob«

3

>r>^ 'Jjt idpO j C)
L5

O » O i B » , JO«
^Jc«j 7)jyu 8

\-,jPpj

O -O - O J «« o «

r-*-^ r^' r3

04 J ofO-O - »

-3^1—I—II ,3 vjl ._cSl *v>

Ä-J . O « 4 J /.

—L ^yL»Jl L_cO.Ls

, O ) 04 04

jüüÜU

G « O « Ol« )l J « oC

«

Ö, B /3 ^ I»v_V«b&s3

Ou-C j»fc—

-

^ jl— I*—X— i.— ^ 1»

”),***?.j vüLLc vXs
G )/«— O « IO)) O «

b^.l/O »—ä!—4 .
\

* > r * • -

1) Wio das gleichbedeutende h. (ausser in der Verbindung mit

C^I^b) mit dem Objekt einer männlichen Person nicht verbunden zu wer-

den pflegt — doch hat 122? 2. Sam. 8, 11 das Objekt 0^13 — , so auch

in der Regel nicht
;

indess findot sich dio hier und V. 357 vor-

liegende Konstruktion auch bei Ibn el Atir VH, 288: £ ,» g
**. * )

2) bUftlU? oder gar vgl. V. 293. S) P ^lo.

Hier steht „wogondurchrauschend 11
(statt des gewöhnlicheren B.£>Lg,

G J

da das zu ergänzende sowohl masc. als fern, ist) in allgemeiner Be-

deutung; sonst heisst es „luvwärts segelnd 1

* (cf. Dozy Supl. unter
,

wohin wohl r^. aber nicht „au vont“ gehört». 4) K und P

L^.a.e.j , 5) K mpLmwO. 6) PK . 7) K J*J«Lab^o.

8» P ^.^>0^8 oder (undeutlich) K Vgl Muh :

)) .

lOcsJij ciyLiljl .
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r
._j| o»,l CJ

I f-2*

ä£« ) - > - - <M>

cjl« nj-^- ^ßiXJLi\

L—jIvX ;—!? Jw«.lj| JjM

LiU ^ Jlj ö«—*—>v—if j__ii—

:

O - * 1 1 - ot .

131Juu I i—o »*JL3o_i

) i - u ) O

aJA» .»A 1 .v . Ä-»-A-i c^>A-i>t»

Iao a».> gLäJJ

4 O 1 C f G- O >

JÜÜI j

# b • - o-o 1 Jo >• -o.

Ai j'bL>üi *j xA >JlI^

< 1 1 IO •— 4 »

Cll^Lvw A. ! ,3 -»c J

- - ^ t.

.
I - O J G « -£ b .

^A*#^ ^j-j! Ai$

b« - 0-0 > ) , b - O J

xAax2*ÜI .OLx-Li ca^A>*

Ji 0.0 O . . O-

vJ^Ü! yxJjÜL.iü I, f-»

- O . b • » Ol ) *b.

i^ cy 1-^* o*^

vj!_<ül» ^u_>\_a—il

- >0-0» W 4» b(b«. blb4 > -

uU^I, Jl_3^l x_i_—

L

1) K _S ,. . Vielleicht ist jl*Iail die richtigo Lesart. 2) K .

b« . o-o >>.o
3) K 4) K «0-0=0*01 \**JU (tO^S\*JI •)

.

* .Ol

5) P ulj K ütj. 6) K L
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> i . 06-

_*JI5

5 i £ . j c . »

I ^ *»>» Jl &» i m» i
» ^ ß—3 \-Jk ii.

- O * - O - . - c E > > -o?

r_^L_x:^l 3
)uc ^_5 I

*) \ ?' U- ^_«z._ijl « «ia_J. 5
) AjjiajiL Jj| 4

)J>i I

O - w . - , 0-0 O - , O - b , w«. >. ) » ) » - O -

üwV i c. ^iouluj ^-3-* »Aju* 7
) -^s- O-io

o* « o # «• (i « # ^ o»

“0 ^ii! 8)»^fcS^Jl ^Jl jaü» 131 ^e*^

-ll_)J? ^ jij Ho

.,^JC.i.».ir J^UsüT =Jxä! ^jü .

t_o J_iLx. bl
'- - - V * ^ » V » » c -

o o * o E - -o -

4M 1». .T^VAjl ,A4«>\JtL

) o . o-o o o

O . O - > - - 0-0 o «
9)&_£_C-J| «_*3y> qX. l_yJlÄJ^I. .V .a.JL.C bi; 1 I « l*_Jj_J_S

> °.f »>-0-0 ü.OO ) -- > ) O - - » -

o - o

1) K JwmO ^yc $1^. 2) PK b*-*5Io. 3) Hosro Parwez ritt

im Kampfe einen woissen Klephanten
(
A>jLv» J*-o) »

der *n der «Brücken-

schlacht“ den Abü *Obeid tödtete. 4) P J*5*l K . 5) S^Xau c-

eine Art siisser Teig oder Kuchen; Pozy, Suppl. gibt an, wo das Gericht be-

schrieben ist; ein Kommentar des ‘Amr Ben Ahm. el Harbüti zur Burdah
O m 0-0

i Bul 1260) heisst SA-y^x. „Honigkuchen'*. Auch Abfl ’lmah. II 1
,
63

ist das Gericht angeführt. Nach der Angabe des Muliit, dass os so genannt

. <j y „ o > o >-o» -

werde ^Jufj ^ \ Jk^zxJ
,

entspricht es genau

unserra „Torte“ aus ml. torta. 6) HJo.li' eine Art Brotpudding, mit einer

Fleischbrühe getränktes zerriebenes Brot , vgl. Laue.

• (l • # 0-0

8» Im Sinne von .Jjj-äJI cjI? 9i K .

i L * o-o

(undeutlich, wohl

10) K
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10)JJg^Üj j. »,'J vjli ^y«.

Cg-O ) b. »

wÖJÜt j,U^I 0llu-£ *)»l=4i

G 0*0 « b« « « b!
LJUa3*J|j j—i •?'»

0-0 - - oE
# £© ,

LjvXjy-»ö Q>1
j
\jt ^JvXJI L*«

G O - - G - » 0-0 - • O » J G- J , .

ij^ rj * o1^ L*J >

IVJwcl
l3)o*> l«J ,S

)ljv>w<>

05 » - o - O

- oE o Hü- £. o > o

IaOj-cJ u\_3 La£»

) > JO, J . « .

S
) *.Jj4Uj Uv.

M*s «r^* o* i^'j

« - - < b • b« # b *

*JbLo ^JlE ! fj vJy_j y-J.

14)otoJla j-ib jt k£v\j

-c I > - -o - E Ci«

läjgxji ivÄ^

. - > .. -w- Oo «

ü * CC_^ r>_ä & IvX? ..Ji ÄL» 1,

1) P jaiJt. 2) P üj. 3) P ^JGSÖj. 4) K ;JLI_j.

b> w« «

5) PK
1
^il««ac . 6) K U tvit. 7) K 8) K sL>lj .

9) P JoJa:. 10) K LiA-oJü. II) P . 12) K tj-iUXj'

13) K o^>. 14) P Ucytj ^11 yc*Xj K ^t j-c-V>

!j> yjh- 15) K mguj .
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- o-o - - Bo
^a^XiI ^Jlc n_Ol_j!

9 0- -O.« ~ *o m *Om

JuLc iXaJLaÜ jli-XJi
^

Pfö

s 9 - 9 0 # - - -

'iLcwii L-ä_xJi

“)^ ob er* PP ü^a

1) K . 2) Das Ileraistich bildet eino Paronthoso, und das

Pronomen bezieht sich auf den ketzerischen Alidon. 3) K .

9 0- -o

4) Angoredet ist der Khalif. 5) K . 6)Kj
JjyJi. 7) K

wiL-jS'JU . 8) P L_jL_. 9) K in pausa =

0-1—Jui.

Bd. XL 39
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X iXju ^Ixisn
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X_> Ol,J

lüe >*)
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O > > O m CO«
>*> - • >Xj yi. Loö

ff. w*L*it 1 a
)(>

..X..X«

O « *> « O « > - ) - - ,

J... Ii.ii ^ ä.«a süü l«jüio.

fr# fr« # fr# )##fr) _ Ji «

8
)/^' Q*? XÜÜ 7

)l5r^>.

O i -o # o « - « o<«

^w>.» «**. j! jxjlm 131

Läj^JI \-Jlc ^L5U 10
)

Jo« fr« «# » # £ .

^X^saJJ .\#Jx: 13! CX^>
*

fr
^ '

jil?
U<

J i^3j

if J # fr # J ?

XLiI .v—w.-#. > .,j« JL„ •X.
• «

1) K iX_A_P. 2) P ^Jlc. 3 ) K . 4) K »Xis». .

5) Es Ut «lies ein grosser runder und onglialsigcr Knig von porosem Thon

(wie die in Sfidspanien zu gleichem Zweck gebrauchte grosse jarra), in welchem

d»s Wasser, wenn man ihn Nachts ins Freie stellte, bei schneller Verdunstung

sich vortrefflich abkühlte; am Tage mochte er an der Wand hängen. Muh.

J_*-j ö ^ ftl+J! J~a_i VLJI tOL-*J! (1. = p »;!*->

-**>
K X-j-JI.

6) P ^#ju K ^«JÜ.

9) PK 10) K

7) K I* -* £-• .
*V > 8) P

o « -

X ,_£-S . 11) P
> ># « £ b c o»

12) £*jt
C)

l .1.

13) K »XJ.
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1) K 0̂ ÄÜ>2 . 2) K om. 3) P ax^\~>I K >x^X>I .

ist die äussere Drosselnder, welche von der grossen (vona jugularis communis

abzweigt; die Äussere und innere zusammen heissen oder

4) In den j»*Jl sind die vjjXa wohl ein-

begriffen; ._qj!a -i -ll heissen (nach Abft’lfedn, hist, antoisl. od. Fl

p. 78 ff.) die Parthcrkönige (Arsakiden). 5) K LaP (li\P) # C) Subj. ist

m 3 -O -

L)Jü! .
das in £IaaJ| ^0^1 voraufgoht. 7) = »-a-1> die Vogel, welche

sich am Wasser aufhnlten. 8 ) K ^aJÜLo. 9) Das Pro», bezieht sich

auf s-a^VaJI ; besser liest man vielleicht X3 *J>- .
auf ^L*J| bezogen.

39*
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1) Gemoint ist Mutowekkil (Ga'far Abul Fadl). 2) K u^'-U-
g o yGO

3) K a-Jj . AAtj . 4.) K O'jdüis^ 5) ,v\ou,> K <Ju>.
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1) P 05-aab K Ajb- ^ bil5 OJ
ixo. S) K l*V>I.

3) P
fj, . 4) K. UiJU . 5) ibSucu Äbj fohlt iu K. G) P

- cf

A.5» jl* . 7) PK 8) Nicht
,
wie man nach

der Nainonsform und dom zweiten Prädikat erwarten könnte, da das intnuisit.

*l>! nur von Sachon gebraucht wird; die Ausdrucksweise (vgl. V. 314) ist

dieselbe wie in Ps. 40, 13 ''rCTP '•IWSH und bei Freytag, Arab. prov. 11,

9 » O , m S, »09
S. 946: sUl>- •
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1 ) P ^Ju« K ^Jls . 2)1* —aLoo» K ! ^ .

3) Dio 1. Form findet sich seltener mit als die 4. und 8., doch vgl. Muh.:

xj . 4) JM gebraucht Öfter dio Wendung

I - * O -

(!-£.) iwX-O (x-) Xxji „wider jem. eine List ersinnen“; für dou Gebrauch

hier vgl. Dozy: e. a. et —il onvoyor qn. secretemout vers uu autre. In
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J^j xÜ !5
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O^jli uSÜ Aju ^ „j

G - G » G , G - #

**) K+X+D r+JU L+J*.. #3»

1^!^! g-< j-Aj ^ üli"5

einem andern Lobgcdichto, welchos don Mu‘t. wegen dor Gefangennahme de*

Sälih preist, sagt JM:

# - - G-o » G # G » # G#

IjlS^^AäJ I i\jS töi

-- O » G # G • « E# G -

LjlJ yJL> (j—'» j! u'j af
1) Subj. ist dor Khalif. 2) Snbj. ist j£>blt ji\ das Pron. geht schon

auf das folgende g_*| ^ 3) P *-»UL«w< . 4) K jjju .

5) K U-i . 6) K x#»L. *yj . 7) K IfJüuZJ P UJuaaX^t

.

Man möchte , weil das Pron. in LfJI^-et auf zuriiekgoht , dieselbe Bo-

» > G » ff - G- »

IU oL_j bl g/J ^ Ö.J
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Ziehung hier natürlich finden. Aber J^oLä^mI pflegt mit dem Obj. xJl^ol

verbunden zu werdeu; vgl. Abü’lm. II, 126, Anm. 2, wo von der Einziehung

der Gelder des Eunuchen Ragib die Rede ist.

1) K was den Thatsachen entspricht (Mayoudi VIII, 125); allein

das Folgende rechtfertigt die Nennung der minderwerthigon
\SJ fl

•

2) K lXa^-C- P Ich lese
,

da sich

Moschus (Ihn flaldün III, 334) öfter unter den von ‘Amr gesandten Geschenken

befand. Ua ^jßx. statt nicht vorkommt, so ist hier wie in V. 157 ei:

im anzunehmen

b,

5) PK US.». 6) K .v^sWj .

ein

- 0*3

3) K «XjiJI. 4) PK (jj-aJlj.

7) p JLc Ui'iL}.
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4) P iüjj . 5) P 9JL.S . (!) K \Jj^c. (iu Jlc). 7 ) K ,‘OUwVj

- - 0-0

8)
t

(LäÄjI U), 9) K sJ^^A

.

10) \JlA.<Uaj ist sowohl

©in Lesespiel als auch ein Leseirrthum , hervorgebracht durch Umsetzung der

o -

diakritischen Punkto. Diu Siunvorwandtschaft von (der einen ..wO
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zum Vater und eine
^
,ljI zur Muttor hat) mit Jju (orzougt von oiuem Esel

und einer Stute) brachte es mit sich, da» sich für J**xj bald der irrige Name

Jo^xj einschlich. Der Dichter erwähnt dies zur Verstärkung des Ausdrucks

soiuor Verachtung.

1) K JsxJl . 2) P j^>l . 3) PK
cy
A

.

4) K LÜ>AS .

. . I W _
& ) Duzy :

pl. de marais. Schwerlich ist hior •— .—

J

N
:'i

zu lesen. 6) K .Vjt.» . 7) Ein cL^äöt für LäJl^l . 8) KP ,

4 .
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;

‘ r-

9) K 10) P^. . 11) K IftlP.
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6 • - »

An einer andern Stelle gobraucht JM auch die 11. Form: JJ >
- o o •

K ^r-uJu X)'u»a . 11) K sI^Lj P bl-«!. 12) K yl.

P ..,!.. 13) P b.Uj.
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Kommentar nebst Uebersetzung.

Die Frage nach der Ahfassungszeit des Gedichtes ist bis zu

einem hohen Grade der Wahrscheinlichkeit zu entscheiden. Heide

Handschriften leiten dasselbe mit folgender Notiz ein

:

r • -E — - - * . t »

>-Ä»Jüj j— äJÜLj ^*1 o*
.<•« «• . • 0 9

5
) . ; »-X:>. &*j| Lgj iL>.Jy« äJuAOi 4

)JlÄS fjyy* ,5 v_JJü

» mm (

0*J.Xs aJ X_J^ > - r
- l iä ,VJ J. Aju jk-e-Sj. j oLa-JLj

O t
,
> «09 — o >

'

) .

’
«,1c XtLyJÜ ^l\J 1 yjjüül ,sT Äjl» t-yLS BsAm^ÄJ ,

Es liegt in der Natur der Sache, dass der Khalif nicht eher den

Wunsch hegte, durch eine solche Biographie die sich drängenden

Erinnerungen an eine thatenreiclie Vergangenheit befestigt zu s«hen,

als er Willens war, die Waffen auf litngere Zeit oder für immer
aus der Hand zu legen und auf seinen Schlössern der Hube zu

1) K iJjtX. 2) K P yy.N, 3) K Ju«J. 4) K

. 5) K 6) K yC. _iJ yoÄäl. . Din

»ngefügten Verse sind indessen nicht, wie ich ZI>M(i XXXVI, 8 B2I irr-

thumlicli behauptet hake, in das bei Loth S. 1\ erwähnte (Von AhA'lmali.

II 1
, 133 f um 11 Verse verkürzte) Traner^edioht überge^Hngon
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594 Lang, Mu‘ta<M ah Prinz und Regent.

pflegen. Sicherlich war er dies
,

als er mit gebrochener Gesund-

heit *) am 7. safar 288 von dem Feldzüge gegen Wastf in seine

Residenz zurückgelangte, vielleicht aber schon im Anfang des Jahres

287 ,
als die ruhmreiche Eroberung von Amid hinter ihm lag und

nur eine Nachricht wie die von dem treulos frechen Vorgehen jenes

Emporkömmlings den alten Thatendurst noch einmal wecken konnte,

weil sie seiner erfinderischen Kriegslist eine so verlockende Auf-

gabe stellte. Nun aber liegt eine doppelte Möglichkeit vor. Ent-

weder schloss das Gedicht ursprünglich erst mit V. 416 ab (so

dass ihr letztes Wort wie ihr erstes der Allbarmherzige war), oder

ein grösserer Abschnitt wurde nachgetragen. Im ersten Falle würde

die Vollendung des Ganzen zufolge V. 413 und 415 einige Zeit

nach der Schaustellung der verstümmelten Leiche des Ihn Abt’l Qaus

(= Ibn Abl’l Fawäris), d. h. nicht vor den letzten Tagen des

mubarrem 289*), wahrscheinlicher aber erst einige Wochen später

erfolgt sein; Mu‘ta<)id hätte sich dann, da er am 22. rebf II 289

starb, nur noch etwa 2 Monate des Werkes erfreuen können.

Diese Annahme macht das in obiger Notiz, wenn es ihr auch

nicht geradezu widerspricht, wenig wahrscheinlich. In dem andern

Falle könnte nur V. 289 oder V. 325 (324 ?) den Schluss gebildet

haben, da nur diese noch den Charakter einer angemessenen

tragen. Schloss der Dichter mit V. 289, so überraschte er den

Khalifen mit seiner Dedication um den Anfang des Jahres 287,

zwischen der Rückkehr desselben von Raqqa und dem Eintreffen

der den §iüilj Ben Mudrik (vgl. V. 300) betreffenden Siegeskunde

(mulj.). Ordnete aber Mu‘t., wie wahrscheinlich, die Abfassung der

Biographie erst in Bagdäd an
,

so wäre die Ausarbeitung des Ge-

dichts in auffallend kurzer Zeit erfolgt. Weit einleuchtender ist,

besonders wenn man V. 319 ins Auge fasst, die Annahme, dass

die Dichtung ursprünglich 325 Verse und damit auch eine grössere

Breite des Schlusses hatte. Danach dürfte sie in dieser ihrer ersten

Gestalt zwischen dem Tage, wo Abü'l Agarr mit Säiibs Haupte
(V. 317) den Khalifenpalast betrat, d. h. dem 27. muharrem 287 s

),

und (V. 334) dem Einlaufen der Nachricht von der Gefangennahme

des .Saffäriden (25. gum. I) gedichtet und überreicht worden sein.

Damals stand JM. allem Anschein nach mit seinem kaiserlichen

Vetter schon länger in bestem Einvernehmen. Einst hatte dieser

ihn verkannt: aus vielen seiner Lieder tönt uns imverhohlene Klage

darüber entgegen, und noch in einer der 3 Traueroden, die er

1) Mafoudi VIII, p. 197 und 211. Ernstlich erkrankte er dann im robi’

II 289: Abft’linab. II 1
, 131. Llioso Krankheit wurde der Anlass zu mehreren

Qasidon 2) Tab III, 220G, Ma\v VIII, 203 f 3) Tab III, 2191 f

Mal; VIII, 192 f.
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dein Entschlafenen sang, gedenkt er dankbar der Versöhnung mit

den Worten:
- J —Cj ... - - O - - > « uß - c-oß

H
t 4 - o - S-0---0- c . c - « &

—AJLJ —J Lö yü^üjü jJLs ^jX-

Aus einem Lobgedicht gelegentlich der Rückkehr Mu'tatlids

von seinem zweiten (schwerlich von seinem ersten) Zuge nach Mösul

wage ich nicht zu schliessen, dass jene Verkennung in der 1. Hälfte

des Jahres 282 noch nicht eiugetreton war: es war vielleicht eine

vergebliche Bewerbung. Aber für die Wiedererlangung der kaiser-

lichen Huld hegen deutlichere Fingerzeige vor. Zu der schon in

Freytags „Darst. der arab. Verskunst“ S. 284 mitgetheilten Qaside,

welche den Khalifen bei der Heimkehr seines Sohnes ‘All el Muk-
tafi aus Gebel ) preist, fügen P und K noch folgende Verse

:

- - •» - O - O - o -

— —
; » A . >.* „\~I* “)

X«.» G— J . . G— . > .f S . G > - -

J ... Jt&LuJl t» L*J a__j! , _>!,Ox
_ j 7 c>7/

Unmittelbar auf dieses Gedicht 3
) folgt in der vorzüglichen,

nicht nach den Reimen, sondern sachlich geordneten Kopenhagener

Handschrift No. CCLII (vom Jahre 824) ein anderes unter der

Ueberschrift öljuu iyxs=u ^1 CJ*
5” *** JlSj

4
) ; es beginnt

mit dem Jubelruf
:

»Der Imam hat mich in seine Nähe berufen !“

und schliesst in P und K 5
) mit den Worten: »Lange Zeit hinderte

mich das Schicksal ihm zu nahen, nun hat es seine Schuld bereut“.

Ist die naheliegende Vermuthung richtig, dass die beiden Qaslden •

ihres inneren Zusammenhangs halber aufeinander folgen
,
sofern sie

sich verhalten wie Bitte und Gewährung, so hat die Verständigungs-

audienz im letzten Monat des Jahres 285. kurz vor dem Abmarsch

nach Amid (19. diVlhigga) stattgefunden, da ‘Ali nicht lange vorher

anlangte. Der feinfühlige Loth ®) hat recht gesehen ,
wenn er die

Erhebung des Dichters auf eine Fürsprache des Veziers ‘Obeidallah

Ben Suleimän zurückführen möchte. Ein klarer Beweis dafür sind

die in einem Lobgedichte auf den letzteren enthaltenen Worte

:

1) AbiVlmahäsin II 1 8. 124. 2) K . *4) Dm freilich gerade

hier der boidcn Verso ermangelt. 4) K

gMJlJLj P jIgXjLj ^Ji aJJlj L*J.

6) Hior ist es Vers 8. G) „lieber I. und W des ‘Abd. Ibn ul M.“ G

Z 5 ff.. 7, Z 9 f.

Bd. XL 40
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>, & - o.« . O « « Q« «

4wUc.
r
^l 5**« oJ ö.

,
von andern zahlreichen Andeutungen

ganz abgesehen.

Weitaus die meisten der 23 Loblieder und Lobsprüche, welche

JM dem Khalifon gewidmet hat, werden dem letzten Drittel seiner

Regierungszeit angehören
;

der allgemeine Charakter des Inhalts

verbietet zwar grossentheils den Versuch einer genaueren Zeit-

bestimmung, aber es mehren sich doch seit 286 die Beglück-

wünschungen zu bestimmten Erfolgen : die Eroberung von Amid
sowie die Gefangennahme des Tajjiten §Alih werden je einmal, die

Ueberlistung des Wastf zweimal besungen ‘)

Alle diese Gedichte bezeugen nur eine wohlverdiente Verehrung

und Bewunderung und stossen den Leser nirgends ab durch un-

würdige Schmeichelei. Hatte sich doch JM
,

als er die ebarakter-

stühlende Schule der Verkennung durchmacht«, wenn auch anfangs

wohl nur zur Selbsttröstung
,

in den Gedanken eingelebt
,
dass der

enge Verkehr mit regierenden Häuptern nicht einmal begehrens-

werth sei. In diesem Sinne antwortete er dem ‘Obeidallah Ben
‘Abdallah Ben 'fähir *) , der in jener Zeit ein theilnehmendes

Schreiben an ihn richtete und ihn an einen Ausspruch Ma’inüns

erinnerte, dass, wer königlichen Geblütes sei, keiner Schicksals-

schläge halber des Trostes bedürfe 3
). Ja

,
unter den Korrespon-

denzen des Dichtere, welche ein von Herrn Baron V. von Rosen mir

gütigst zugesandter (zwar schlecht geschriebener, aber in mancher

Hinsicht schätzenswerther) Codex enthält, findet sich eine warnende
(i 2 < , b } - -

Rede
^ y
M — S t

fö j., welche mit dem in Abü’lfedäs Annalen

(l tl ) b . > . > 4 .«at

S. 302 eitirten Sinnspruch anhebt : v -t « „.'C i
.

Dementsprechend liegen auch keine Anzeichen vor
,
dass der durch

die Versöhnung angebahnte vertrautere Verkehr der beiden, übrigens

ziemlich gleichaltrigen 4
) Abü’l ‘Abbas etwa ein besondere lebhafter

gewesen wäre.

Aber der herrlichen, so ungesucht sich darbietenden Aufgabe,

die Herrschergrösse und Heldenthaten eines Regenten wie Mu‘tadid

in einem grösseren Dichtwerke zu verherrlichen, konnte sich JM
mit vollster Begeisterung unterziehen : hier war es nicht nöthig. die

Phantasie in müssiger und gewissenloser Lobhudelei zu erschöpfen.

1) An Muwaffaq. den Vater dos Khalifon, sind ti Lob- und 4 Traner-

godichte, an Mu'tamid 2, an Muktali 4 (davon 2 unter den an den

Veeior Abfi'l Q&sim ‘Obeidallah Ben Suloitniln 10 Lobgedichte sowie 15 Trost-

lieder und Nachrufe und an dessen Sohn Qisim 13 Lob-, 2 Trost- und 2 Trauor-

gedichto , an beide Vezioro zugleich ausserdem noch 2 LobsprQche gerichtet

2) l'obcr seine Person vgl Loth S. 8, Amn. 17. 3) Das betreffende Gedicht

steht unter den 4) Der Dichter war 247, der Khalil' 242 geboren
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ja es brauchten kaum offenkundige Schwachen oder Flecken des

Charakters mit dem Mantel dankbarer Liebe zugedeckt oder be-

schämende Niederlagen verschwiegen werden. Die einzige Schlappe,

welche er in der Feldherrenlaut'bahn des Gefeierten zu verzeichnen

gehabt hätte, die am Nähr Abi Butrus *), gereichte ihm fast mehr
zur Ehre als zur Unehre : Mu‘tadid wich bei einem Ueberfall seiner

schon nicht mehr unter der Waffe stehenden Mannschaft unmittel-

bar nach dem ruhmvollsten Siege -). Und was die Schatten betrifft,

welche das Charakterbild dieses Fürsten verdunkeln könnten
,

so

hängen sie mit hohen Regententugenden aufs Engste zusammen.
Es ist nicht wegzuleugnen, dass Mu‘ta()id rücksichtslos und grau-

sam war, dass er die fürchterlichsten Martern ohne Mitgefühl ansehen

konnte : er legte unterirdische Folterkammern an und

ersann haarsträubende Torturen 3
) ;

allein einerseits wandte er sie

nie au bei geringer oder noch irgend anzuzweifelnder Verschuldung 4
),

und andererseits war dieser herbe Zug seines Charakters
,

ohnehin

erklärlich in einer Zeit, wo beispielsweise die Zeng die empörendsten

Rohheiten begingen, eine Consequenz seiner aufräumenden Thatkraft;

zugleich aber ermangelte er auch nicht des Gegengewichtes der

verzeihenden Milde und Grossmuth, die den nicht abwies, der end-

lich das amän suchte. Im übrigen legen mehrere Historiker, wie

Mas'üdf, Ihn el Attr und Atmifedä 5
), dem Khalifen Geiz zur Last.

Allein was Mas'üdl zur Begründung davon anführt, kann ebenso

gut nur wohlangebrachte Sparsamkeit #
) gewesen sein

,
und in den

Nachrichten über sein Leben findet sich nichts, was diesen Vor-

wurf rechtfertigen könnte. In Belohnungen war er jedenfalls nicht

karg: seinem Sohne ‘All gab er in seiner Freude darüber, dass er

den Moh. Ben Zeid veijagt hatte, 1 Mill. Denare 7
); Umm eS Serif,

die Tante des in Amid belagerten Molj. Ben Ahm. Ben ‘isä, erhielt,

nur weil ihre Handlungsweise und ihr Schicksal ihn rührte, sammt

1) Abftlmah. II 1 S. 52. 2) Auch ein geordneter Rückzug, wie er hin

und wieder im Kampfo gegen die Truppen des Habit vorkam
,

z. B. am Nähr
'Abdallah (Tab. III, 2002), war nur klug und rühmlich. 3) May. VIII,

115f. Man vergleiche die Proceduren, die er mit dom Ketzer und Verschwörer

Sailama (ib. 141, cf. Tab. III, 2135 f.), mit dem Qarmaten Ihn Abi'l Qnus (Tab.

2206, cf. May. 203 f.) und mit jonem hartnäckig leugnenden Diebe vornehmen
liess, der aus dom Hause des Kriogszahlmeistcrs 10 Säcko voll Geld gestohlen

hatte: May. 159 f. 4) Vgl. z. B. May. 271. Unschuldig freilich wurden die

Diener und Frauen erdrossolt und ersäuft, die ihm nach May. 182 in seiner aber-

gläubischen Angst vor einer gespenstischen Erscheinung verdächtig erschienen

(cf. Tab. 2178 f., Abü’lmah. II
1

, 122); abor in diesem offenbar krankhaften Zu-

stinde war er seiner nicht Herr, und Kremer (Kulturgesch. II, 92) mag Rocht

haben, wonn er sagt, dass er an Hallucinationen litt. Auch das war wohl nur

die Folge seines schon bedenklichen Kränkeins
v
(iin rebi' I 289), dass er so

rücksichtslos gegen die Anwohner des B&b es Semäsija verfuhr (Tab. 2206).

Doch vgl. May. 215, 226 5) M. 114, JA VII, 356, Af. II, 288 Z. 2 cf. Ibn

el Wardi I, 246. 6) Vgl. bei Kremer, Kg. II, 194 den Ausspruch aus den

lalä’if des Ta'älibi. 7) Abft‘l-mah. II 1
,
124.

40 *
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ihrem Rieften die kostbarsten Geschenke '). Ein Ausspruch, in dem er

selbst den Vorwurf des Geizes weit von sich weist, findet sich Mat;.

221 f. JM hat doch vielleicht nicht ohne Grund von ihm gesungen:
~ -o - u t , o > , . ,

r*. , — 'I 2
). Sonst schildert er ihn im Allgemeinen

als den, welcher im Verzeihen und Strafen, Belohnen und Versagen das

Rechte treffe. Gesetzt aber auch, das herkömmliche Lob der Freigebig-

keit habe sich JM wider Willen aufzunehmen gezwungen gesehn, so

stimmt doch das aus seinen Poesien sich ergebende Charakterbild

des Khalifen in allen sonstigen Zügen mit dem historischen überein.

Seine Kriegskunst, seine ungestüme Kampfeslust, sein zäher Helden-

trotz, seine Willensfestigkeit und rastlose Energie, sein vorbeugen-

der Scharfsinn und seine schlaue Verschwiegenheit ,
seine Furcht

und Ehrfurcht weckende Majestät, seine Gerechtigkeit, seine wohl-

thätige Fürsorge für das Volk, seine Wahrheitsliebe und untadelige

Gesittung
, alles dies

,
was uns aus den geschichtlich verbürgten

Thatsachen leuchtend entgegentritt, wird auch von dem Dichter

mit bestimmten Farben hervorgehoben. Es ist nicht blosse Phrase,

wenn Mu'tatjid der Löwe heisst, vor dem die Füchse sich schleunig

verbergen, der Sohn der Kämpfe, der an ihren Brüsten sog und in

ihnen ergraute 3
), der manche jungfräuliche Feste nach tapferer

Gegenwehr erstürmte, dem der Pfeil, den er auf die Sehne legte,

nicht versagte 4
) , der

,
wenn andere schliefen ,

auf nächtlichen Eil-

märschen begriffen war, der mit Verheimlichung seiner Entschlüsse

deu Feind unversehends einholte, der auch im Frieden die Waffen

schärfte. Mu'taijid war in der That ein Kriegsheld
,

der seines-

gleichen suchte : insbesondere erregte die Kette von Siegen, welche

er al? Unterbefehlshaber seinas Vaters über die Truppen des Habit

davontrug, den Schrecken der Feinde und die Bewunderung aller.

Auch wird der Dichter damit nicht zu viel gesagt haben , da»s

schon wer ihn sah, aus Furcht nur verstohlen zu ihm aufzublicken

gewagt habe: die Furcht vor ihm hielt seine Krieger von Aus-

schreitungen zurück :
‘) , das Prädikat _ . ; z gehen ihm die Ge-

schichtsschreiber einstimmig '')
, und Abü’lmal.iäsin

,
der auch seine

1) Mac 139 !i I» einer Q&side, auch citiert in Mehren* Rhetorik
S 30. 3) Nach Tab 1330 zog er schon im Jahre 265 mit gogen die

llarigiton in (iezira. Eh ist also keine allzu kühne Hyperbel, wenn JM von

O - i O • £ be*

ihm sagt: 1
. Zu einem Andorn Verse:

.0-0 e b - Oe G -ü i o - » O« e b e - - O £

w*^"**^ JwjJj vgl. JA VII, 356,

wonach ©r meliertes Haar hatte. 41 Ein Meisterschuss wird berichtet Tab.

1068 f, oin anderer 1057. 5) JA VII, 356, Af II. 288 Z. 1. 6) Auch

J A lT‘eil»i‘a I, ‘216 Z. 16 heisst es: •
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äussere Erscheinung beschreibt, nennt ihn den Typus des stolzen

Herrschers ^ '• 182), Seinem kraftvollen Regiment

entsprachen die Erfolge. Wo waren die, durch welche dem Reiche

bei seiner Thronbesteigung die Auflösung drohte, wo waren sie

alle bei seinem Tode geblieben
,
die Härigiten

,
die Seibäniden , die

Dolatiden und Raffariden, die ‘Aliden vom Stamm Zeid und all die

andern Priltendenten, Sektierer und beutegierigen Störefriede ! Schon

als Prinz hatte er die im Herzen des Reiches drohende furchtbarste

Gefahr durch Niederwerfung der Zeng beschworen und Aegypter

und Syrer in einen heilsamen Schrecken versetzt ; die Qarmaten,

die erst nach seinem Hingang recht gefährlich werden sollten, er

sah sie noch niedergezwungen : und die mächtigen Tülüniden
,

die

freilich erst unter Muktaft ihre Rolle ausspielten
,

hatte er sich

klug verbunden und zur Zahlung eines schweren Tributs sowie zur

Verzichtleistung auf ‘Awäsim und Qinnesrin gebracht.

Und wenn nun dieser hervorragende Herrscher, unter den

‘Abbäsiden jedenfalls einer der grössten, mit dem Helden auch den

edeln, von niedriger Leidenschaft freien *) Menschen in sich ver-

einigte
,

so werden wir , fast in der Gefahr beide zu überschätzen,

gern dem ebenbürtigen Dichter lauschen
,

der
,

selbst einer der

Edelsten seiner Zeit *) ,
durch seinen Rang über den Verdacht ent-

würdigender Lohnsucht erhaben ist.

Er beginnt die dem Umfang des Ganzen durchaus entsprechende

Einleitung, ganz als schriebe er ein Geschichtsbuch, mit der Doxo-

logie und wendet sich mit einem sehr geschickten Uebergang, in

welchem er das Anrecht des ‘Abbäsidenhauses auf das Khalifat 3
)

betont, zu seinem eigentlichen Gegenstand.

Damit steht seine Angst vor dem schon besprochenen Gespenst im Schloss

sowie die Worte Abö’ltnah.s II
1
,
68 3 * 0*3

nur dann nicht in Widerspruch
,
wenn er solcho Anwandlungen hatte,

wie Kremer sie annimrat.

1) JA und Af nennen ihn ^suJle. (von reinen Sitten) und erzählen eino

dios bekundende Begebenheit, bei welcher or zu dem Richter ism&'il Ben

- >

Ishiq gesagt habe: *ra Fahrt heisst

es, sein Lebenswandel sei löblich gewesen, und Masfldi sagt, er habe nur

Weiber und Bauten geliebt. 2) Unzarte Ausdrücke sind in seinen Wein-

und Liebesliedern sehr selten; nur seine heissenden Spottverse enthalten öfter

G -

Derbheiten. 3) Uutor dor Gattung finden sich mohroro Gedichte,

in welchen JM die SShne dos Oheims gegen dio der Tochter de« Propheten

sehr kräftig und geschickt verthoidigt.
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V. 1— 8: „Im Namen Gottes, des unbarmherzigen Königs, des

„Inhabers der Majestät, Macht und Herrschaft! (2) Lob sei Gott

„um seiner Gnadenspenden willen ! Ich lobe ihn : — ist doch das

„Lob eine Fracht seiner Gnadenbezeugung ! — (3) Ihn, der Geschöpfe

„ins Dasein rief, die nicht waren, so dass sie waren, ihn, der die

„Begründung wie die klare Darlegung offenbarte, (4) der seine

„Boten entsandte mit weithinstrahlender Wahrheit, die alles Eitle

„niederzwang und überwand, (5) und der der Prophetie das Siegel

„aufdrückte in Mohammed
,

welcher der erhofften Fürbitte waltet.

„(6) dem Wahrheitredenden
,
Geläuterten und Geheiligten, den unser

„Herr segnen und erheben möge, (7) der dahin ging und den Söhnen

„des ‘Abbäs das Erbe eines Reiches mit festen Grundlagen hinter-

„liess, (8) jedem Neider zum Trotz, der nach ihm trachtete und es

„zu zerstören dachte, als wäre er sein Erbauer“.

Um nun die Segnungen der Regierung Mu'tadids voll erkennen

und auf die durch ihn bewirkte Sicherung des Reiches und Besserung

der Zustände das hellste Licht fallen zu lassen, entrollt JM ein

Gemälde der trostlosen Lage des Khalifats wie des Landes während

der letzten Jahrzehnte vor seinem Auftreten und greift sogleich auf

die durch Mu‘tasim verschuldete und erst mit der Wahl Mu'tamids

endigende Türkenwirthschaft zurück; er darf so weit ausholen, weil

der Ruhm Muwaffaqs, der an Stelle des Letztgenannten die Zügel

der Regierung in Händen hielt, mit dem seines Helden schon aufs

engste verknüpft ist
,
mochte dieser sich auch seine Lorbeeren

damals nur auf den Schlachtfeldern pflücken.

V. 9—34
:

„Dies ist das Buch der Lebensführung des Imäms,

„herausgeläutert aus dem Schacht der Rede — (10) den Abü'l

„‘Abbäs mein’ ich, den besten der Geschaffenen für das Reich —

,

„der Bericht eines Kenners der Wahrheit. (11) Er übernahm die

„Verwaltung des Reiches, nachdem es gesunken und eine allgemeine

„Beute unter den Menschen geworden war, (12) als es gering-

„geschätzt ward und man keine Scheu vor ihm hegte, als es bangte,

„wenn eine Fliege es umsummte. (13) Jeden Tag wurde ein König

„ermordet oder lebte in Furcht und wurde in Schrecken gesetzt und

„gedemüthigt, (14) oder er löste denVertrag, um das Leben zu fristen,

„aber das steht hart neben dem Untergange (selbst) und bringt ihn

„nur näher. (15) Wie manchem Machthaber, der an der Spitze eines

„Heeres stand, verleidete dies das ganze Leben! (16) Und jeden Tag
„gab’sAufruhr und Plünderung, hingemordete Menschenleben und Krieg.

„(17) Wie manchem Edeln, der (noch eben) in (stolzem) Galopp einher-

„sprengte, oder wie manchem königlichen Rath oder Sekretär (18)

„liess man die Geissein aufs Haupt niederfallen und machte sein Saum-
„ross zu einer vertheilten Beute! (19) Und wie mancher edeln Frau,

„die aus einer Wohnung heraustrat, that man Gewalt an inmitten

„einer versammelten Menge (20) und bedeckte sie mit Schmach in

„Gegenwart derer, die sie kannten, und glaubte dem Liebhaber, da

„er sie verleumdete! (21) Der Gatte aber hatte bei der Schwäche
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„seines Scharfblicks nichts davon als dass man ihn (durch Miss-

handlungen) entstellte und ihm den Bart zerraufte. (22) Jeden

„Tag sah man Heer auf Heer in Karl) und Dür und rothen Tod,

„(23) und die verlangten alle Tage Sold, indem sie diesen als eine

„ihnen gebührende Schuld und als ein Recht ansahen. (24) So

„trieben sie’s, bis sie das Khalifat arm machten und es an Schrecken

„und Angst gewöhnten. (25) Das sind nun ihre Trümmerstätten

„im Zustande der Verödung, wo mau am hellen Tage die Teufel

„gewahrt, (26) auf dem Hügel und im Palastbezirk und in Qatä’i
1

:

„wie manches wüstgelassene Haus ist dort
,

das ihnen gehörte

!

„(27) Lange Zeit war es besucht und bewohnt, und gefürchtet ward

„sein wohlbestallter Herr; (28) die Rosse wieherten an seinen Pforten,

„und eine Menschenmenge drängte sich zu seinen Thorhütern.

„(29) Aber mancher trat geehrt dort ein und kam zurückgestossen

„und misshandelt zurück (30) oder stand da und blickte nur von

„feine hin aus Furcht vor Strafe imd Bedrohung; (31) endlich,

„wenn der Tag Aufbruch machte, ertönten drinnen laut Sanges-

„weisen und Saiten
, (32) Schenken machten die Runde mit dem

„\Yein
,

und die schwersten Verschuldungen wurden begangen.

„(33) Dann aber hatte das ein Ende, als wäre es nie gethan: ver-

jährt doch das Schicksal mit dem Menschen in Unbeständigkeit!

„(34) Und keine Thräne weinte ihnen der Himmel nach
,

als ihr

„Loos einmal über sie verhängt warb
V. 10 b bezeugt das Bewusstsein des Dichters, historische That-

sachen zu singen ,
von denen er zum Theil ja selbst Augenzeuge

gewesen war. — Ganz ähnlich wie in V. 11 heisst es auch in

einer andern an den Khalifen gerichteten Qaside:

> so« , ci< o - so» - o iß io « £

q>> lAJLc ivJU! ^-o«! Li

Hier ist indessen noch nicht wie in V. 47 an die Beraubung des

Reichs durch die Usurpatoren in den Provinzen, sondern an die

von Ausländern widerrechtlich ausgeübte Regierungsgewalt gedacht.

V. 13 erinnert lebhaft an die Worte, mit deuen die Magribinen

252 die Türken aus dem Regierungsbezirk in Sümarrä trieben

:

„Jeden Tag ermordet Ihr einen Khalifen!“ JA VII, 116, vgl. Abü’l-

mah. II 1

,
211. Dem Dichter schwebt vor allem das tragische

Schicksal seines freilich selber durch Khalifen- und Brudermord

befleckten Vaters vor (bei V. 13 namentlich auch dessen

Gefangenschaft) '). Auch Mutewekkil, Muntasir und Muhtadi wurden

durch die Türken umgebracht. Gleicherweise wird JM bei den

V. 14 erwähnten verhängnissvollen Vertragslösungen der Khalifen

seines Vaters gedacht haben, der, um das liebe Leben zu fristen

(J
rj» ^ J Mai;. VH, 398, 4), selber seine Abdankung erklärte,

wie dies auch sein Vorgänger Musta‘tn im Jahre 252 gethan hatte

1) Zu vgl. MH9 . VII, 396 f.
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(*i^Li=Ü! ^ <tls> ib. 367). In V. 15 ist gezeigt, wie sich

das Vorgehen der Türkengeneriile an ihnen selbst rächte: unaufhör-

lich durchkreuzten die Forderungen der Truppen ihre habgierigen

Pläne: Wastf bezahlte seine Soldverweigerung 253 mit dem Leben.

Unerhörte Gewalttätigkeiten der transoxanischen Schaaren gegen

das Volk, wie sie V. 1 7 ff. geschildert werden, waren häufig genug

:

man vgl. nur Abn'lf. II, 210, Z. 4 f. Mat;. VII, 118. Insbesondere

mochte der Dichter Fälle im Gedächtniss haben wie den fab.

1680 (JA 116) berichteten, wonach die Türken den ‘tsä Ben Fer-

lj linsäh (Ma^.. VII, 325, VIII, 2) überfielen, schlugen und ihm

seine jtjlj nahmen, und Misshandlungen von Frauen wie die durch

einen Anhänger des türkischen Präfekten Adkartakin in Mösul

geschehene, wobei dieser den ehrenhaften Befreier der Frau vor sich

kommen liess und ihm mit Schlägen lohnte: JH l

) III, 310. —
Kar!j und Dür ä

) , von türkischen Korps besetzte Stadtviertel von

Sämarrä — in Karl) wohnt z. B. Bäbkijäl JA 125 — waren vorzugs-

weise die Schauplätze von Aufständen und Strassenkämpfen : JA
80 f.

,
116, 151, vgl. 154. Was die Soldforderungen anlangt, so

sagt fab. 1685 , dass im Jahre 252 den Türken, den Magribinen

und der Säkirijn 200 Mill. Denare ausbezahlt wurden und dass

dieser Betrag die Steuereinkünfte von 2 Jahren verschlang. Aber
uuch dadurch machten diese Miethtruppen das Khalifat arm (V. 24),

dass ihre Häuptlinge die Staatskasse plünderten: Utämis, der erste

türkische Vezier, unterschlug 249 den grössten Theil derselben

(JA 80): er büsste dafür mit dem Leben, und sein Geld fiel in

die Hände des Wasif und Bogä Vergeblich gingen die Türken
im J. 255 des Dichters Vater um Zahlung an : er hatte nichts

mehr, und da ihm seine Rabenmutter Qabtha, zu der er in seiner

Noth schickte, mit der Lüge antwortete t U, musste

er Hungers sterben. Nun sieht der Dichter in den nämlichen

Trümmern 3
) des palastreichen Sämarrä

,
die seine Laute sonst so

oft 4
) zu einer Nänie des Heimwehs stimmten, das Siegel der himm-

lischen Vergeltung.

Das zweite Uebel, woran das Reich vor Mu‘tadid krankte, war

seine ständige Beunruhigung
,
Gefährdung und Beraubung durch

Sektirer und Rebellen (Härigiten). Die schlimmsten führt der

1) JH = Ibu Haldftn, Bftl. IlVf.

2) Ja'qübi
,

Kit. albuldän 32 f. Ganz SÄmarrA hiess auch ‘Askar (vgl.

V. 22 a); Abft’lf. II, 220, Z. 8. 3) Jjül ist vielleicht der von Mutewekkil

für 5 Mill. Dirhem in Sam. erbaute künstliche Hügel: Kremer, Kgesch. II. 58.

Ueber den Stadttheil «-j.-iaJ vgl. Ja*q. a a. O. 32. Ma$. VII, 122. Abü’lnt.

II, 251. 4) Wehmuthsvollo Klage Uber das verödete SAm. findet sich in den

und mehrfach in den Eingängen der Wein- und Liebesgedichte Vgl

auch Jaqfit 111, 20.
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Dichter in den folgenden Versen an und kennzeichnet sie durch

scharfe Epitheta und heissende Charakteristik; als Feinde des recht-

mässigen Khalilen sind sie allesammt zugleich Feinde des Isläm

(V. 35 h).

V. 35—44
:

„Auch hatten das Kleid des Reiches Rotten zer-

setzt, deren Glaube nicht besser war als das Heidenthum. (36) Unter

„ihnen war ein zweiter Pharao von Aegypten
,

der der Gottheit

„trotzte und Satan gehorsam war, (37) und der ‘Alide, der Führer

„der Gottlosen und Verkäufer der Freien auf den Märkten, (38) sowie

„der Dolafide , der Affe
,
und Saffär

;
auch gehörte dazu Ishäcj der

„Thierarzt, (39) das wissensreichste der Gottesgeschöpfe in Betreff

„des Mäljürt und der Berechnung der dritten und höchsten Saite

„(40) und der Allerzärtlichste gegen den
,

der ihm nicht half,

„wenn er ihm seine Nacht lang machte und ihn wach hielt;

„(41) ferner zählte zu ihnen ‘isä Ben Seih und sein Sohn, jeder

„von beiden ein Dieb
,

dessen Verfluchung eine erlaubte Sache ist

:

„(42) sie beteten für das Oberhaupt jeden Freitag, lieferten ihm aber

„nicht ein Stückchen ab, (43) während sie selbst gegen die Unter-

„thanen Unbill übten in Verkehrtheit des Glaubens und Ruchlosig-

keit der Gesinnung (44) und offen ihre Habe Wegnahmen und die

„Waffen an ihnen färbten“.

Obwohl kein Ungläubiger und in mancher Beziehung gross

und bewundernswerth
,

gilt doch Ahmed Ben Tülün
,

(der Sohn

eines türkischen Leibeigenen) von 256—270 unbeschränkter Statt-

halter von Aegypten, dem Dichter als ein anderer Pharao: wie

dieser den Propheten Moses, so befeindete er den Stellvertreter des

Gesandten Gottes, den Khalifen Mu'tamid. Das Verdammungs-
urtheil des Dichters gründet sich auf dreierlei: 1) Aljmed erkannte

die Oberhoheit des Khalifen nur zum Scheine an, thatsächlich machte

er seine Statthalterschaft unabhängig; 2) unter dem lügnerischen

Vorgeben
,

der Khalif habe ihn mit Syrien und den Grenzgebieten

belehnt
,
unternahm er 264 einen siegreichen Feldzug bis nach

Tarasüs, durch welchen er die Herrschaft der Tülüniden in Syrien

begründete
; 3) er fasste den hochverrätlierischen Plan

,
Mu'tadids

Vater unter dem Scheine der Wiedererhebung des Mu'tamid zu

stürzen, was durch die Klugheit des Ishäq Ben Kundäg vereitelt

wurde (269). — Der ‘Alide im V. 37 ist der unten näher zu

besprechende Häuptling der Zeng, der hier (37 b) dasselbe Attribut
Ci

erhält wie V. 52 a. Dass einer der Dolafiden den Beinamen

Cif >

oder jJs (— j| Kamelslaus) hatte, finde ich nirgend bestätigt.

Von den Enkeln des Abu Dolaf, die hier in Betracht kommen
könnten, Dolaf, Ahmed, ‘Amr, Bekr und Härit (Abu Leilft), den in

und um Isbahän herrschenden Söhnen des ‘Abd el'aziz, kann nur

Ahmed gemeint sein ,
der Präfekt des Saffäriden ‘Amr Ben Leit

(von 265—271); freilich wurde er nach der Absetzung desselben
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(271) sein Gegner und Besieger und trieb 279 in Mu'tadids Auf-

trag den Räfi‘ aus Rai nach Gurg&n (JA 317). Seinen Beinamen

wird er dadurch verdient haben
,

dass sich eines der Sprichwörter

4 er* ^ oder a* (t^' auf ihn anwenden Hess. — Was

den gleich nach ihm genannten Saffar angeht, so hat der Dichter

hier, wo er die Usurpatoren des 7. Jahrzehnts brandmarkt, wohl

noch nicht den später zu besprechenden ‘Amr Ben Leit, sondern

dessen Bruder Ja'qüb im Auge, der nacheinander Herät (248),

Kirniän und Füris (255), Ball] (257), Nls&bür (259) und Abwäz

(263) eroberte und 265 starb ; Mu'tamid schlug ihn 262 bei Ad-

tarbud (Mag. VIII, 43, Tu6. 1893 ff.); ‘Amr stand bis 271, wo
Mu'tamid ihn absetzte und verfluchen Hess

,
unter der Botmässig-

keit des Khalifen. — „Ishaq der Thierarzt“, dessen BeinameD ich

nirgend bezeugt finde und den die Historiker in Bezug auf ur-

sprüngUchen Beruf und Charakter nicht näher kennzeichen — nach

V. 40 ein Lüstling und Nachtschwärmer —
,

ist offenbar der 261 von

AsiUkin über Mösul gesetzte '). aber von dem rechtmässig bestallten

Ishäq Ben Kundäg zweimal (266 und 267) geschlagene Ishäq Ben

Ejjüb , der bei ‘IsA Ben Seit) Unterstützung fand s
) und erst 282

vor der Belagerung von Märidln dem Mu'tadid sich unterwarf 5
),

wie in V. 182 berichtet wird; er starb 287 (nach Mag. 286) als

Militärgouverneur von Dijär Rebi'a 4
). Der 267 mit ihm (über

Nastbtn nach Amid) in die Flucht geschlagene isä Ben Seil) ,
ein

Seibänide, war von dem Vater des Dichters 252 zum Präfekten

von Ramla gemacht 5
) ;

als solcher nahm er durch einen Hand-

streich Damaskus und unterschlug die syrischen Steuern ®) ,
wes-

halb er genannt wird. Mu'tamid beschränkte ihn auf Armenien

und ernannte zum Gouverneur von Damaskus den Amägnr. ‘Isa

sandte gegen diesen seinen Sohn Mausür, der 256 trotz einer weit

überlegenen Truppenzahl von jenem geschlagen wurde 7
). Er be-

hauptete sich in Amid und starb hier 269 8
). Ueber seinen Sohn

Ahmed siehe zu V. 177.

Aus dieser Nothlage wurde das Reich z. Th. schon durch die

Regierung Muwaffaqs, vollends aber durch die des Mu'tadid befreit *),

1) JH 310. 2) Tab. 1942 u. 1992, JH 329, JA 232, 253. 3) Tab.

2144 t, JA 325, Ma<;. 146. 4) Tab. 2193 f., Mai; 193. 5) JA 118,

Tab. 1685, Abft’lf. U, 214 6) JH 339, JA 118. 7) Tab. 1840, JH 339

8) Tab 2048, JH 344, Abü’lm. II
1
, 47. 9) Vgl hierzu den 3. Vers des

von Abti’lf. II, 286 und Ibn nl Wardi 246 dem Mu'tad. zugeschriobenen

Schwanengosangs

:

-o * <j i y * so . t ttoi « «•>(/ o y . » o» o *
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den deshalb der Dichter im Folgenden als den Wiederhersteller der

Reichseinheit feiert.

V. 45—50; „Nicht eher endete diese Lage der Menschen als

„bis sie Hülfe erhielten durch Abü’l ‘Abbäs, (46) ihn. dessen Helden-

„sinn wachte, als der Heldensinn schlief, der das Leiden heilte, als

„das Leiden hartnäckig war, (47) ja der die Sache wieder zusammen-
„brachte, die zerrissen war, und die Krankheit heilte, die der Be-

„schwörungen spottete. (48) Wie manchen hochsinnigen Entschluss

„hegte seine Seele
,

den er durchsetzte und dem allein er die An-
gelegenheit anvertrante! (49) Er war für uns dem ArdeStr von

„Persien gleich, da er seinen Eifer auf die Erneuerung einer ge-

lockerten Herrschaft wandte, (50) bis sie alle durch Unterwerfung

„sich vor ihm sicherten und er der König des gesammten Volkes

„wurde*.

Diese Bedeutung legt auch Ihn e( Tiqtaqä im Fahr! (302)

dem Khalifat Mu'tadids bei: „Er übernahm die Regierung“, sagt

er, „als die Welt eine Wüstenei und die Grenzen verwahrlost waren,

und verfuhr in erwünschter Weise, so dass das Reich blühend ward,

die Reichthiimer wuchsen und die Grenzen gesichert wurden“. . .

„er machte sich an die Ausbesserung des Zerrissenen in seinem

Reiche“. Vgl. auch Ma<;. 113. In den Lobgedichten finden sich

zahlreiche Anklilnge an V. 46—48. Ueber ArdeSir I, d. i. Ardesir

Bäbakän, der nach Beseitigung seines Bruders Säpör und nach Be-

siegung der um den Thron streitenden Brüder BaläS und Ardawän
im Jahre 226 das ganze Perserreich beherrschte, vgl. Justi, Gesch.

des alten Persiens S. 177 ff. S. auch Ma<;. IX, 351 f.

Den ersten und grössten Dienst leistete der junge Ahü’l ‘Abbäs

dem Reiche durch die mit gewaltiger Kraftanspannung und durch

eine Reihe der glänzendsten Heldenthaten an der Seite seines Vaters

vollführte Niederwerfung des Habl|; mit Recht räumt JM diesem

Gegenstände ein halbes Hundert Langzeilen ein.

V. 51—100: „Denn nicht eher gewähren liess er den ‘Aliden,

„den Betrüger, den Zerstörer, den Städteverwüster, (52) den Ver-

käufer der Freien auf den Märkten, den Herrn der Gottlosen und

„Ketzer, (53) den Mörder der Greise und Kinder, den Räuber des

„lebendigen wie des leblosen Besitzes, (54) der Schlösser und Mo-

„scheen dem Untergange weihte und das Haupt und der Leiter

„jedweder Häresie war, (55) als bis sein Kopf auf dem Kopfe der

„Lanze steckte und seine Tücke und Verwegenheit von ihm wich,

„(56) von ihm, dem Altmeister der Irrlehre, der schlimmer war als

„Pharao und dessen Bart dem Schweife des Lastpferdes glich,

„(57) dem Oberhaupt aller ungläubigen Räfiditen, sowohl derer, die

„eine Meinung kundgaben als derer, die sie heimlich hegten, (58) die

„die Genossen des gottgeleiteten Propheten verfluchten mit Aus-

nahme von wenigen, einer Zahl, die sich nicht mehrte; (59) nannte

„er doch (alle) Menschen Ungläubige ,
nur nicht die von seiner

„Partei; so laste denn der Fluch Gottes auf ihm allein! (60) So
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»lange er lebte, hörte er nicht auf, die Bewohner von Sawäd zu

»hintergehn und Unhaltbares und Erlogenes vorzubringen. (61) Er
„sagte

:
»Ich werde Sawäd erobern und die Herrschaft haben über

„die Menschen und die Städte, (62) und sie werden schleunigst

„nach Bagdad ziehn!“ Aber der Lügenbold erlebte weder dies noch

»jenes. (63) Er gesellte sich zu Leuten, die unwissend waren wie

„die Esel — wurde doch alles, was er forderte, ihm zu Theil —
,(64) und sagte: „Ich weiss die verborgenen Dinge“, ohne unter

„ihnen einen Wissenden zu linden, der ihm eine Erwiderung gemacht

„hätte. (65) Von manchem unter ihnen begehrte er Geld, aber

„noch obendrein blieb ihnen als Schuld eine Armentaxe zu ent-

„richten. (66) So verwüstete er denn Ahwäz und Ubulla und Wäsit,

„wo schon Waffen Quartier gemacht hatten
, (67) und liess Basra

„von Asche schwarz liegen
,

dass es bei der Wiederkunft nicht zu

„erkennen war. (68) Die Neger speiste er in seiner Tücke mit den

„Kindern der Menschen : o was für ein beispiellos hartherziger

„Mann! (69) Da wurde einer mit dem Streitkolben zerquetscht,

„und ein anderer kam an den Spiess, (70) einige "wurden mit

„dem Strang erhenkt und in Bande gelegt, andere in einem Kessel

„abgebrüht, (71) und die Gefangenen machte er, die Hände auf

„den Rücken gebunden und in Ketten geschmiedet, zu Zielscheiben

„von Pfeilen
; (72) einige wurden auf Holzstössen verbrannt, andere

„von den Mauern hinabgeworfen , (73) andere vor dem Tode ge-

pfählt, und wieder andere stöhnten unter dem Hause. (74) Die

„herrlichen Heere schlug er in die Flucht durch seine gewaltige

„Kühnheit und feine Kriegslist. (75) Wohl nahm Müsä ihn aufs

„Korn
,

aber er bekam ihn nicht in seine Gewalt und spie ihn

„aus dem Munde, als er ihn eben gekostet hatte; (76) tränkte

„er doch auch den Muflilj mit dem Todeskelche und durchbohrte

„ihn mit einer Ahle, die der Eisenspitze nicht gebrach, (77) und

„liess die Türken nach seinem Verluste wie einen Mann mit einer

„von seinem Unterarm abgeschnittenen Hand. (78) Auch tödtete

„er Ibn Ga'far Mansür, der vordem ebenso mächtig war wie jener,

„(79) nachdem er unerhörte Ausdauer bewiesen hatte und die

„Menschen hülfeleistend in Heeren gegen ihn gezogen waren.

„(80) Ebenso hatte er „den Alten“ ersäuft, als er Hülfe brachte, und

„gesprochen
:

„Der Verlust dieses Mannes genügt mir zum Zeuguiss

„meiner Hochherzigkeit!“ (81) Ich meine einen Sklaven des Sa'id, den

„A'war, der in den Schlachten ein rother Tod gewesen war. (82) Und
„wie manchem hat er ausser diesem und dem und jenem mit Tod

„und Mord auf solche Weise den Garaus gemacht
! (83) Endlich, als

„er den Zorn des Höchsten erweckte und seine Empörung ihr Ziel

„erreicht«, (84) als dio Erde beim Himmel Klage erhob über die

„Menge von Blutlachen, die auf ihr waren, (85) als jedes Herz

„im Busen beklommen und eines grossen Unglücks gewiss war

„(86) und die Hände der Menschen nach dem Gebete hoch empor-

„gehoben waren, alle, allesammt, (87) hetzte Gott gegen ihn einen
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.zerfleischenden Leuen
,

der vorwiirts ging
,

sobald er seine Gegner

.gewahrte
; (88) der sammelte so reiche Kriegserfahrung

,
dass er

.grau ward : rief ihn ein Schicksal
,

so antwortete er
, (89) nicht

.mit schwachem Entschluss noch stumpfsinnig, sondern als ein

.eisenfUibender Held; (90) und unermüdlich, ein Jahr und ein

.zweites und noch ein drittes, trotzte er ausharrend den Gefahren,

„(91) streitend mit seiner Klugheit, seiner Klinge, seiner Habe,

„seinem Reden und seinem Thun, (92) so dass sie ihn schliesslich

„den „Strassenkehrer* nannten und einen Widerspenstigen von ge-

.waltigem Wagemuth vor sich sahen, (93) der im Schwertkampf,

,im Lanzenwurf und Pfeilschuss, im Zusammenstehn, im Umkreisen

„und im Reiterangriff seinen Mann stand. (94) Ja, wie manchen

.Sturmlauf und Vorstoss, Hieb, Stich und Todtschlag hat er aus-

„geführt! (95) Schliefen sie — er schlief nicht; oder sassen sie un-

„thUtig da — er that’s nicht. (96) Er beschenkte den Folgsamen

„und vernichtete den Widerstrebenden und färbte die Schwerter und
„Lanzenspitzen; (97) er nahm den gütig auf, der um Gnade bat

„und sich bekehrte
,
und verzieh die Fehltritte und Vergehungen,

„(98) ohne dass man ihn (dann) seinen Vertrag hätte brechen oder

„Scherz in seinen Ernst mischen sehn
: (99) bis Gott ihm nach

„langem Bemühen und Ringen den Sieg beschied (100) und die

„Menschen ihm Triumphbogen errichteten und dem Beschirmer,

„dem Gabenreichen Dank sagten“.

»

Die Geschichte des ,‘Aliden“, niimlich des berüchtigten

(w _

(d. i. zunächst des Anführers der in die Salzsteppen von
(•, y

Basta eingewanderten schwarzen Afrikaner), der sich ‘Ali Ben Mo-

hammed nannte und mit notorisch erlogener Genealogie von dem

Sohne Abu Tälibs herleitete, ist sattsam bekannt und namentlich

von Tabart (zwischen S. 1742 und 2103) und Ibu el Atir sehr

ausführlich berichtet; die Historiker nennen ihn oft kurz

auch wohl, wo seine Geschichte der Gegenstand ist, (V. 51a),

oder
,

seine Truppen aJL~äjI oder

j-

.

Mas'üdi (VIII
,

31 und 58) und Abü’Imah (II 1

, 49)

sagen, er habe die Irrlehre der genannten Gruppen von Häri-

giten vertreten 1
): er fluchte dem ‘Otmän, ‘Ali, Mu'äwija, Talha, Zubeir

und der ‘A’iSsa (Abü’lrn. a. a. ü.), und, wie Mas'üdi (S. 58) erzählt,

rief sein Heerführer Muhallabi in einer Freitagspredigt nach dem

1) Nach Ihn llaldflns Muqaddama (Ber. !av1 } Ivf zählte dor

zu der Sekte der Zeidija (er nannte sich einen Urenkel des 'tsä ß. Zeld);

vgl. V 57.
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Gebete für den Habit selbst nur noch für Abu Bekr und ‘Omar

die Gnade Gottes an : vgL V. 58. Auch das in V. 53 a und 59 a

ihm ausgestellte Zeugniss weist ihn der Partei der Azraqiten zu,

welche alle, die sich des Kampfes für ihre Sache weigerten, un-

gläubig schalten und die Tödtung der Andersdenkenden sowie die

Wegführung ihrer Weiber für erlaubt hielten. — Kaum glaublich

klingen die Berichte über die Mordgier und Zerstörungswut!! der

Zeng. Nach AbiVlm. a. a. 0. (vgl. Abü’lf. II, 706 u.) wären 1 l

/*

MilL Moslemen, nach Ibn et 'fiqt. (Fahii 8. 297) 2'/j Mill. Menschen

in den Kämpfen mit dem H. (vom J. 255 bis 270) umgekommen;
Gross und Klein, Alt und Jung, Männer und Weiber fielen seiner

Mordlust zum Opfer, und an einem einzigen Tage soll er 300 000
Menschen das Leben genommen haben (Abü’lm. in Uebereinst. mit

Ma«;. 58). Frauen aus den edelsten Familien der Vollblutaraber

wurden in seinem Heere öffentlich versteigert (vgl. V. 52 a) und

entehrt oder zu Sklavinnen der Negerweiber erniedrigt: 60.

Unzählige Frauen und Kinder befreite Muwaffaq nach errungenem

Siege und sandte sie an ihre Familien zurück: Tab. 1963, 2045,

2069 , 2088 u. ö. Mit viehischer Roheit brachten die Z. ihrem

Häuptling die Köpfe der gefallenen Feinde wie Hunde mit den

Zähnen herbei und vertheilten unter einander das Fleisch der Todteu

:

fab. 1864, JA VII, 175, und als in Muljtära die Hungersnoth

ausgebrochen war, verzehrten sie sogar die eigenen Kinder, was

der H. nur mit kurzer Gefangenschaft bestrafte: 'fab. 2053 f., vgl.

V. 68. — Seine Anhänger gewann der Unmensch durch betrügliehe

Vorspiegelungen; einst ein Lobdichter des Muntasir (Abü’lf. II, 228),

vermochte er wohl leicht durch eine die Phantasie erhitzende Beredt-

samkeit und das Vorgeben geheimer Weisheit die Einfältigen zu

bethören (V. 60): er behauptete Gesichte zu haben und in den

Seelen seiner Leute lesen zu können (Tab. 1746), beobachtete die

Sterne (ib. 1848) und gebrauchte das Astrolabium (1763). So gab er

denn auch vor, eine Donnerstimme habe ihm befohlen nach B&sra zu

gehn (1746): vgl. V. 61. Gleichgültig gegen die Wahrheit, be-

zeichnet« er den als Lügner, der ihm eine beunruhigende Nach-

richt brachte ('fab. 1864), und legte sich schlau den Pfeilschuss

von unbekannter Hand bei, der Mufhhs Leben endete (1865). Wort-

brüchig wie er verfuhr auch sein schon genannter Feldherr Mu-

hallabl : den arglosen Einwohnern von Basra bot er die Begnadigung

an ;
als sie aber nun , um diese zu erhalten, in grosser Menge zu-

sammenströmten
,

ergriff er die Gelegenheit, sie niedermetzeln zu

lassen: JA 169 f. Muwaffaq dagegen (und ebenso natürlich sein

Sohn) gab allen Ueberläufern und Gefangenen nicht nur das ainän,

sondern oft noch obendrein Geschenke (Tab. 1987, 2020, 2063

und oft): V. 97. — Im Jahre 256 drangen die Zeng in Ubulla

ein (V. 66), und die aus Tekholz gebaute Stadt (Abü’lf. II, 234)

ging in Flammen auf (JA 163 f., Tab. 1836); Ahw&z wurde zuerst

in demselben Jahre (JA 164, Tab. 1837 f.), dann von neuem 259

Digitized by Google



Lang, Mti'tadid ah Prinz und Regent. 609

der Schauplatz der entsetzlichsten Verheerung (JA 178, Tab. 1877 ff.);

in Basra tobte die Mordwuth der Bluthunde 257 (JA 169 f., Tab.

1847 ff), in Wäsi( 264 (JA 216, Tab. 1925 f.). Hier „hatten schon

Waffen Quartier gemacht“ (V. 66 b), sofern unlängst (262) der

§affaride Ja‘qüb nach Besiegung des Ibu Wäsil seinen Einzug ge-

halten hatte: JA 200, cf. Tab. 1893. Die Bewohner von Sawäd
flüchteten sich freilich in die Residenz (V. 62), besonders nachdem
die Zeng 265 schreckenverbreiteud auch in Nu'mänija eingefallen

waren: JA 223, '('ab. 1982, Abü’lf. 252, aber der Prahler hatte

ihre dauernde Vertreibung erhofft. Vergeblich war (gegen Ende
des Jahres 259) die Entsendung des sieggewohnten Generals Mbsä

Ben Bogä (V. 75) gegen M uhallabl nach Ahwäz; seine drei Unter-

feldherrn
,

die von verschiedenen Punkten aus operirten
,

lieferten

dem Feinde zwar einige Treffen mit wechselndem Kriegsglüek, aber

der Feldzug stockte bald (V. 75 b) vor Basra, wo Ishäq B. Kundäg
10 Monate lang einem Theile der Z. fast unthätig gegenüber stand,

bis Müsä durch Masrür el Balljf ersetzt wurde: JA 178 f., Tab.

1877 ff, JH III 308. Schon im Jahre (258) vor Müsäs Absendung
waren zwei schwer zu ersetzende Khulifenfeldberrn im Kampfe
gegen die Z. unterlegen und umgekommen, der Türkengeneral (vgl.

V. 77 ) Jlutlih, der Dolafidenbesieger, und der tapfere Militärgouverneur

von Ahwäz, Mansür Ben GaTar. Muttih (V. 76) war als Muwaffaqs

Unterfeldherr mit einem herrlich ausgerüsteten Heere (Tab. 1862,

vgl. V. 74 a) von Sämarrä nach Basra ausgerückt
,

dessen Er-

scheinen am Nähr Ma'qil die Z. auseinanderscheuchte und den H.

selber in Schrecken setzte
;

noch war der Sieg wahrscheinlich
,

als

ein Pfeil von unerfindlicher Hand ^ ; —)
den Feldherrn tod-

bringend in die Schläfe traf, und nun trag trotz des herbeigerufenen

Muhallabi Verspätung der H. den Sieg davon: JA 174 f.
,

1'ab.

1862 ff, JH 307. Der Zusatz jJaj ^3 in V. 79b erklärt sich

dadurch, dass man (nach Tab. 1862) erzählte, M. sei getroffen

b > O . O»
sjiOocj j JvAii rfJo juUö! ) ;

JM will sagen, es sei leider doch

wohl nur zu zweifellos, dass die Ahle, d. i. der Pfeil, eine Spitze

gehabt habe. Mansür (V. 78 ff.) hatte, als er bei Haizuränlja dem
Muhallabi gegenüberstand, nachdem er eben noch den Führer einer

feindlichen Hülfsflotte (Abii’l Leit) geschlagen, nur eine geringe

Mannschaft; diese wurde geworfen und löste sich auf; von den

Flüchtigen abgekommen
,

erreichte Mansür den Nähr ‘Amr Ben
Mahräu

,
immerfort gegen die Verfolger sich umwendend

, bis ihm
seine Speere zersplittert und seine Pfeile ausgegangen waren

;
ohne

Waffen warf er sich dann ins Wasser und hatte das andere Ufer

fast erreicht, als ein ihm nachschwimmender schwarzer Sklave dem
Helden im Strome das Haupt abschlug. Wer Sa'ids Sklave A‘war
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mit dem Beinamen Öeih (V. 80 f.) war
,
weiss ich nicht zu sagen

:

Sa‘id Ben l>Alih
, der Vorgänger Mansürs in Ahw&z (Tab. 1844).

hatte ein Jahr früher als dieser im Kampfe gegen den H. gleich-

falls eine Niederlage erlitten und den Heldentod gefunden
: fab.

1842 f. — Als mit der Einnahme von Wäsit (264), Nu'mänija (265)

und Rämhormuz (266) die Gefahr ihren Gipfel erreicht hatte

(V. 83—86), rückte Abü'l ‘Abbäs in der ersten Hälfte des Jahres

266 mit einem Landheer und einer Flotte nach Wäsi( ins Feld

:

JA 234 fl’., 1947 ff. Jetzt wandte sich das Kriegsglück.

Zwar spotteten die Zeng (woran vielleicht bei V. 88 gedacht ist)

über den .unreifen Jüngling, der noch keine Kriegserfahrung habe*

(JA 235, Tab. 1950); als aber über Jahresfrist sein Vater, der

ihm erst Anfang 267 nachrückte, bei Wäsit zu ihm stiess (Tab.

1961), hatte er sie bereits durch 6 glorreiche Siege bis in ihre

Festung zurückgetrieben, die er dann erstürmte (Tab. 1963,

JA 239) und die Muwaflaq schleifen liess. (Zu V. 89 a vgl., was

Tab. 1950 gesagt wird, dass der Prinz nach eignem Plane vorging

und den Kriegsrath seiner Unterfeldherrn unbeachtet liess.) Nun jagte

ein Sieg den andern. Auch beim Sturm auf die ä,**aJUJl genannte

Feste (TahitA) war Abul ‘Abbäs an der Spitze: fab. 1970, JA
241, und der entscheidende Schlag, welcher die Einschliessung der

uneinnehmbar scheinenden Stadt des TJ. s ,JLsA*Jt ermöglichte und

von dem die Historiker sagen
,

er habe die Macht desselben .ge-

brochen“ (JA 243: i, Tab. 1982), ging von

dem Prinzen aus. Unverzüglich rückte er gegen die Mauer von

Muhtära vor, und im heftigsten Geschosshagel

yA ^_el. ^ L« \jLs=Vo! s _«-o yA j

JA 244, Tab. 1983. Die Aufzählung der ausserordent-

lichen Erfolge seiner Taktik und seiner Tapferkeit würde den Leser

ermüden : er schlug die erste Bresche in die Mauer (Tab. 2005),

stürmte an den gefährlichsten Punkten und hatte an der Eroberung

den grössten Antheil. Die Zeng, denen er keine Ruhe liess, mochte

er die Reiterei gegen sie führen (Tab. 2003 f.
,
JA 250) oder auf

dem Nähr Abi’l TJnstb , an welchem Muljtära lag ,
Brücken zer-

störend und Sperrketten zerschneidend Vordringen (Tab- 2046, 2062,

JA 265) oder mochte er die zum Nahrungsuchen zerstreuten Feinde

ahfangen (Tab. 2023), die Z. gaben ihm in ihrem Unmuth den
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Spottnamen der „Strassenkehrer* *)
;

sie dachten dabei nur au das

Verächtliche des Handwerks, dem Dichter aber gilt der, welcher

an schinutzbeladeuer Stelle unverdrossen den Uesen führt, als ein

Bild der Unermüdlichkeit in harter Arbeit» Seit des Prinzen Ab-

zug aus Bagdad waren fast 4 ,
seit der Einschliessung des Habit

2 1

/, Jahre verflossen (V. 90), als das Haupt desselben von einem

Sklaven Lülüs vor Muwaffaq gebracht und auf einer Lauzenspitze

(V. 55) unter allgemeinem Dankgebet zur Schau gestellt wurde:

Tab. 2094 , JA 283. Abii’l ‘Abbäs wurde damit in die Residenz

vorausgeschickt imd liess es beim Einzuge (am 18. gum. 1 270)

vor sich hertragen
: fab. 2097 f., JH III, 328 J

).

]) Den Beinamen erwähnen die Historiker nicht; im Munde der

Freunde wäre er zu verächtlich (cf. Girgas und Kosen, Chrestom 15

und nach dom V. 92 b Folgenden geht er doch wohl von

den Feinden aus; diese dachten freilich bei dein Vergleiche nicht daran,

dass das von dem eisernen Besen des Prinzen Weggeriiumte sie selber waren

De Goeje lässt mich an die Möglichkeit der Lesart denken; der

Prinz wäre damit als der bezeichnet, welcher ein festes Haus nach dem andern

umzingelte und zerstörte, vgl Tab. 2044, 2078.

- ) - M

2) Die X-aJ» (vgl May. VIII, 139 Z. 3), das Kuppelzelt,

entspricht unserer Ehrenpforte. Die Historiker erwähnen sie bei diesem Einzuge

nicht, aber es wird dasselbe geschehen sein wie nach der Gefangennahme des

v > »

HiirCin es Sari: ' OOS» May VIII, HS8

(Fortsetzung folgt.)

Hil XL. 41
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Ueber die Auszüge aus griechischen Schriftstellern

bei al-Ja‘qübi.

Von

Dr. M. Klamroth.

II. Die übrigen Aerzte.

Das bekannte und oft citirte Werk von Wenrich leidet ab-

gesehen davon, dass es vieler Ergänzungen und Verbesserungen aus

den seit seinem Erscheinen (1842) veröffentlichten Katalogen orien-

talischer Handschriften bedarf, an einem doppelten Fehler. Erstens

unterscheidet es nicht sorgfältig genug die benutzten arabischen

Quellen, geschweige denn, dass es eine Kenntniss ihres Verhält-

nisses zu einander und eine Ansicht von ihrem Werthe verrietbe.

Zweitens beschränkt es sich hinsichtlich der besprochenen grie-

chischen Schriften fast ausschliesslich auf die bei Fabricius und in

ähnlichen bibliographischen Werken zusammengestellten Titel. Da

nun die arabischen Titel häutig keine wörtlichen Uebersetzungen

der griechischen sind, und da ferner die arabischen bibliographischen

Quellen nicht selten in der Benennung griechischer Werke von

einander abweichen, so ergiebt sich Rir uns, wenn wir Doubletten

und falsche ldentificirungen vermeiden wollen
,
die Nothwendigkeit,

die im Ausdrucke verschiedenen äquivalenten Titel neben einander

aufzufuhren und durch Herbeiziehung der arabischen Auszüge und

Inhaltsangaben eine Controlle zu ermöglichen.

Bei Dioskorides und Archigenes, welche Ja'qübt auf vier Zeilen

abfertigt, kann ich, um die Grenzen meines Themas nicht zu weit zu

überschreiten, nicht ins Einzelne gehn. Dagegen sind meine Bemer-

kungen über Galen zu einer vollständigen Neubearbeitung des

betreffenden Abschnittes bei Wenrich geworden, wenigstens wenn man
zugiebt, dass eine Aufzählung der Titel derjenigen Werke, von denen

theils eine arabische Uebersetzung, theils sogar das griechische Original

nicht mehr vorhanden ist, der Wissenschaft keinen Nutzen bringt 1

).

1) Ich bediene mich folgender Abkürzungen

:

J a Ja'qübi I (p 129— 133). F = Fihrist (besonders p. 288— 291).

U s= Ibn abi U>aibi‘a I (besonders p. 90— 103). Die Inhaltsangaben sind

zwar von mir im Wortlaute mehr oder weniger stark gekürzt, in der Sache

aber vollständig.
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Dioskorides ').

J p. 129 Hippokrates hatte Schüler, welche seine Schriften

erläuterten. Andere verfassten Bücher und Hessen sie unter seinem
Namen erscheinen, weil sie ihm das (höhere) Wissen und den Vor-

rang zugestanden. Zu ihnen gehört Dioskorides, der Verfasser des

Buches „von den Bäumen und Medicinalpllanzen“
;

er schrieb näm-
lich ein Buch über den Nutzen der Bäume, gab von jedem
Baume eine Abbildung und führte an, wozu jeder nützt.

Der Titel \ >L*J ist J eigentümlich und be-

ruht wie die mangelhafte Inhaltsangabe zum Tlieil wohl auf einem
Missverständniss des Wortes vh/ in dem griechischen Titel “YJLtj

laTQlXtj.

F p. 293 heisst das Werk des Dioskorides /. <a I| vjLxT,

bei Hftggl Chalifa V, 37 vjU*", V, 75

oL_*_J_Il. .
VI

, 35 .-»1 s 6 t i t i i'j^s und V, 85 einfach

im cod. 573 der Bodlejana und sonst
^

&

v_jLXJ

E
Der Uebersetzer ist nach F Hunain oder Hubais

;
nach U II

p. 47 hat Hunain nur die fehlerhafte IJebersetzung des Stefan ibn

Basil revidirt. lieber die zweite Revision
,

deren Hauptaufgabe es

war , die von Stefan in grosser Zahl beibehaltenen griechischen

B «= Cod. arab 1356 des Britischen Museums (Catal. cod. manuscr. Orient. 11

Supplem. p. 629—30).

K = Kühn, Claudii Oaleni opura. Lips. 1821— 33. Die Zahl hinter dem
Buchstaben bedeutet die Nummer in Ackermanns Historia Literaria

(Kühn B. 1, p. XVII—CCLXV).
G* = (Galen) //cp» ttöv iditov ßißkitüv (Kühn XIX). G* = (Galen) Tixvfl

irttpixtj (Kühn I).

W =* Wenrich (p. 241— 272). Ü = arabischer Uebersetzer. C *= Corrector.

1) Da auch die Ja‘«iübi-Handschrift den Namen Dioskorides in 2wei Be-

standtheile /.erlogt, ist es wohl erlaubt, an dieser Stelle Steinschneiders offenbar

richtige Deutung des räthselhafton U I p. 35 als =
Pedanios durch eine Verrauthung meines Freundes Vogelreuter dahin zu er-

gänzen , dass das ebenso räthselhafte (jiOjl aus entstanden und nichts

weiter ist ab der zweite Theil des Namens Dioskorides solbst. Auch auf Pe-

danios hat derselbe gerathon, bevor er Steinschneiders Deutung kannte. Dass

Prof. A. Müller im Bande XXXI, p. 526—27 dieser Zeitschrift von der angeb-

lichen Deutung dieser Namen durch Hunain das Recht herleitet an den grie-

chischen Sprachkenntnissen des berühmtesten aller Uebersetzer zu zweifeln, hat

schon J. Löw ( Aramäische PHanzennamen 1881, p. 14— 15) als Unrecht

empfunden. Eis ist ja bekannt, wie beliebt bei den Arabern die Unsitte war,

den Erfindungen kleiner Geister durch Aufhebung grosser Namen Eingang zu

verschaffen.

41*
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Pflanzennamen auszumerzen und durch arabische Namen zu ersetzen,

berichtet U
(

(a. a. 0.) in der Lebensbeschreibung des spanischen

Arztes Ibn Gulgul ausführlich, und W p. 216—217 giebt die ganze

interessante Geschichte in gekürzter Uebersetzung.

U p. 35 und etwas kürzer Haggi Challfa V, 37 geben den

Inhalt der 5 maqälät dieses Werkes folgendennassen an: 1. Ueber
aromatische (U und duftende) Mittel

,
Gewürze

, (U Oele
,
Gummis

und grosse Bäume)
,

2. über die Thiere und thierischen Säfte
,

die

Kornfrüchte (TJ und Vegetabilieu) und essbaren Gemüse (U und
herben Gemüse und herben Heilmittel), 3. über die Wurzeln der

Pflanzen (U und über Dorneupflanzen)
,
Samen

,
Gummis (U und

Gegengifte), 4. über kalte und warme Pflanzen (U und Abführuugs-

und Vomitivpflanzen und die nützlichen Giftpflanzen), 5. über den

Wein, die Arten der Getränke und die mineralischen Heilmittel.

Arabische Uebersetzungen : Esc. 840, Lugd. 1301, Bodl. 573,

Paris suppl. 1067
,
Bologna 424 (Rosen

,
Remarques sur les roa-

nuscrits orientaux de la colleetion Martigli ä Bologna, Rome 1884,

p. 95) >)•

Archigenes.

J p. 130
,

Verfasser des Sammelwerks (^lI_xJI

cf. Dozy), welches .die Beschreibung des Körpers* enthält. Die

bessere Transscription des Namens ist entweder --...-vM U p. 34

oder U p. 92. Ist ein Titel, so ist viel-

leicht die F p. 292 und U p. 34 erwähnte Schrift j
gemeint. Die von Galen am häufigsten citirten Werke des Archi-

genes sind das über den Puls ( IJtoi atf vyuov) und das über die

Heilmittel (/Zcpi if.aQfxuxuik); zwei andere Titel stehen U p. 34

(cf. W p. 290).

Galen.

J p. 130. Der gelehrteste Lehrmeister und bedeutendste Kenner

der Medicin nach ihm (sc. Hippokrates)
,

der am besten die von

ihm commentirten Schriften des Hippokrates verstand, war Galen

trotz des laugen Zeitraums, der zwischen beiden liegt
;
dennoch war

er der eigentliche Nachfolger des Hippokrates in der Arzneikunde,

der sich in der Wissenschaft i hm anschloss und seine Schriften

commentirte. Er verfasste auch selber viele medicinische Schriften,

die als grundlegend und massgebend gelten. Er war ein logisch

geschulter, gelehrter Philosoph. Die erste von Galeus Schriften

ist u. s. w. *).

1) lieber die Fragmente der syrischen Uebersetzung des Hunaiu, cf Low
a. a O. p. 13 sq.

2) Einige Mittheilungen aus Arabischen Quellen über die Persou und das

Zeitalter des Galen bat Merz in Bd. XXXIX, p 23? sq dieser Zeitschrift bei-
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I. Die 16 Schriften des Kanons.

1) liegt aigia ewv t ots ti o n y o /x iv o i g. Kl. Ip.64
— 106. G 1

p. 12.

J 1.
<3/* ^ das Buch von den medicinischen

Secten, die sich generisch von einander unterscheiden, d. h. erstens

der dogmatischen und rationalen, zweitens der empirischen, drittens

der methodischen (cf. G* p. 12).

F 1.
,

1 maq., Ü. Hunain. B 1 = J.

U 1 *). Galen fasste diese maqftla ab als junger Mann von

30 Jahren oder etwas darüber, als er zum ersten Male nach Rom

gebracht. Bei U p. 71— 90 findet sich noch manches Interessante und Be-

achtenswerte
,
was hior keinen Platz finden kann. — Ja'qübi’s Quellen für

Qalens Schriften sind
,

wie sich aus dem Folgenden deutlich ergeben wird,

Galens oigeno Verzeichnisse in der r^aiprj neni i (Sv idiwv ßißlitav (G 1

) und

dem, der Zeit nach früheren, Kmäloyot betitelten Anhänge (G*) zur Tt’xvrj

iatQixi;. Doch boweisen Nr. 26 und Nr. 27, welche sich im griechischen

Texte dieser Quellen nicht finden, dass Ja'qübi eine vom Original abweichende

arabische Ueberarbeitung benutzte. — Die Angaben boi F und U gehen theils

auf dieselben Quellen zurück, theils auch auf den des Hunain

(F p. 289, 16) und den £0,1*» des Ish&q ibn Hunain (F p. 292, 4
C •*>

U p. 75 ult.), die ihrerseits wieder vielleicht auf dem in griechischen Quellen

nicht genannten des Jahja al-Nahvi, i. e. Johannes Grammaticus (Philo-

ponos) beruhen mögen. — Die Alexandriner sollen es auch gewesen sein, wie

es U als dio Meinung der Aerzte Ibn Bupän (f 1052. Wüstenfeld Nr. 133

U p 103— 4) und Ibn Kuzvan (t 1061 Wüstenfeld Nr. 138 U p. 105— 6)

anführt, welche die „16 Schrifton“
(
,.«£..& F p. 16, 32,

p. 289, 19, p 292, 20; ü p 105; Hä£. Cbal. I, p 75, IV, p. 127; Catal. cod.

raanuscr. Orient. Mus. Brit. II, p 217), welche Galen für dio Schüler (eiaayo -

uerot, q JL.aJw*) bestimmt hatte, zusammeustellten und in Compondion

brachten. Ich habe diesen Kanon der 16 Schrifton, für welche sich dio Araber

in erstor Linie interessirten, vorangestellt, obwohl ihn Ja'qübi nicht kennt und

sogar Nr. 2 und Nr. 4 des Kanons ganz übergeht.

1) Boi der Nummerirung der Titel bei U sind die beiden an der Spitze

stehenden tVorko lltoi rcSv iÖiiov ßtßkitov und lltgi Tattoos rcSv iSiutv

ßtßkiotv n potf Rvytvutvov nicht in Anrechnung gebracht. Dio Anordnung

der Schriften des Kanons ist in allen Quellen ausser Ja‘qübi stereotyp; nur

nehmen dio fünf Bücher von der Anatomie bald die erste, bald dio letzte

Stelle in der zweiten Tetrade eiu, und die beiden letzteu Nummern haben mit-

unter ihren Platz vertauscht.
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kam. Galen sagt, dies sei das erste Huch, welches derjenige liest,

welcher die Arzneikunst lernen will (cf. G 1

p. 12). Die drei

medicinischen Schulen heissen bei U und in den Handschriften

0i«LojJl (J jXftJlj >jj) ,
rü_>Uil

(J VJjUSwdt *jij) . v_jLäo! .

2) Tiy vr) i a t Qi x r]. K 50. I p. 305—412, G* p. 30. J — .

F 2. xcLwoJ! UUJ', 1 ruaq., Ü. Hunain. B 2. £cU*aJI j.

u-«.- rJl

.

D 2. S-uuaJl is£U*aJ! (Ars parva, Microtechni) Galen

sagt im Eingänge, er habe darin die Hauptpunkte von dem zu-

sammengestellt ,
was in seinen übrigen Schriften ausführlicher

,,r-£ül ^.Lt) begründet sei, und der Inhalt dieses

Huches seien gleichsam Schlussfolgerungen aus dem Inhalte jener

anderen (cf. K p. 307
:

ftova tu xerpukata xa't otov avfxne-

Qcxdfiata twv xaru öteiobov anodeÖetyfttvwv etgr.ceTat vvv).

3) liegt twv atfttyfitZv rote eioayoftevotg. K 36.

VHI p. 453—492. G» p. 12. G 2
p. 410.

3. i3 ^ >3 v-JJO ,

1 maq., Ü. Hunain. B 3. ^.^.b ^Jl j.

U 3. UUIl . Dies Buch verfasste Galen gleich-

zeitig mit dem über die Secten. Er betitelte es „an Teuthras und

die anderen Schüler“. Zusammenstellung alles dessen , was die

Studirenden von den Arten und Veränderungen des Pulses wissen

müssen. — Die Dedication ist wohl eine Erfindung der Araber.

Dem Tev&gag
,

seinem Mitbürger und Mitschüler (K XI p. 193:

tfiog nokirr/g aua xa't avfttfotTtjTt'g) widmete Galen das Werk
igoi iargixoi (K XIX p. 346); zwar ist dasselbe für Anfänger

bestimmt, doch geht die Anrede iargiüv ftgtare offenbar auf einen

Professor der Medicin.

4) Twv ngog Tkavxwva &eganevrtxwv /?’. K 57.

XI p. 1— 146. G 1
p. 30.

J — F 4. ili-iJ j. ^SjJli.1 2 maq.,

Ü. Hunain.

B 4. (_ol
r
^'s!l t Jci 3 . J, ^ys^JLi.1 (W hat

den zweiten Theil dieses Titels).

U 4. Titel — F. Dies Buch verfasste Galen gleichzeitig mit

dem über die Secten. a Die Kennzeichen der häufig vorkommen-
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den Fieber und ihre Heilung , und zwar erstens der Fieber ohne

andere Zufälle (K p. 17: rttüi nuortouiv tiüv nvtv GuunTtofxuTwv
nvgerwv

,
i. e. b — iS')

,
zweitens der mit andern Zufällen ver-

bundenen Fieber (K p. 42: rwv de fterd avunrojitdrojv nvger <Zv,

i. e. ie'—tg bis p. 70). ff Die Kennzeichen der Geschwülste und
ihre Heilung.

5) fl e pi t üiv xa iT 'Innoxgdrtjv a x o lyeiwv (f

.

K 8. I p. 413—508. G» p. 407.

J 20. uJü' Galen trägt darin vor, dass (a) das

Warme, Kalte, Feuchte und Trockene die allen dem Entstehen

und Vergehen unterworfenen Körpern gemeinsamen Elemente sind

(Glosse : Die Element«! sind Erde, Feuer, Luft und Wasser), ((?) Blut,

Schleim und die beiden Gallen, die gelbe und die schwarze, die

Elemente des menschlichen Körpers sind, und Element der letzte

Bestandtheil eines Dinges ist, von dem es Element ist (K p. 413:

rö GTOtjteiov IXd^tOxov tan uögiov, ovnep uv ij GTOtyeiov).

F 6. oUaäIa*»bll 1 maq. (auch G 1. 1. tv ßtßXtov).

Ü. Punain.

B 5. iljül ^ j

.

U 6. JslJul ^1j yJuü
,

1 maq. Beweis,

dass alle thierischen, pflanzlichen und mineralischen Körper aus den

vier Elementen bestehen. Diese ursprünglichen Elemente heissen

die fernen (wohl = xataQXXtxu) , die vier aber, aus denen der

menschliche Körper besteht, d. h. die vier Säfte, Blut, Schleim und
die beiden Gallen, heissen die nahen (wohl = avvexuxd, K p. 493:
iilrj 7TQooexrfi).

6) liegt xgdaetov y. K 9. I p. 509—694. G ä
p. 407.

J 21. £>-j^)| 3 maq. lieber die Verschiedenheit der

Temperamente in den menschlichen Körpern. — Der heterogene

Inhalt von lib. 3 ist nicht berücksichtigt.

F 7. —ijJl olXJ
,
3 maq., Ü. Hunain. B 6 = F.

U 7. In der ersten und zweiten maq&la beschreibt Galen

Zahl und Arten der Mischungen im Thierkörper
, in der dritten

die Mischung der Heilmittel, ihre Prüfung und Erkennung.

7) liegt dvvduewv rpvaixw

v

y . K 14. II p. 1—214.

G s
p. 408.

•I 16 j,] >Lxf\ Die ein-

geklammerten Worte sind keineswegs ein Bestandtheil des Titels,

sondern entsprechen den Worten bei G 1. 1. vnig rtZv xjivytxwv

tvegyutZv
,
welches der Titel einer von Galen beabsichtigten

,
aber
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nicht, ausgeführten Arbeit ist. F 8. w»„
;
t-i' t uJJif, 3 maq.,

Ü. Hunain. U 8. Ueber die drei Naturkräfte, die erzeugende (K

p. 12: yevvr^Ttxfj Svvafitg), die mehrende (p. 16: av^rjxtxr) Sv-

i’auig) und die ernährende (&penrixt) Süvautg)
;
die erste begreift

in sich Verwandlung des Samens und Bildung der Glieder (p. 14

:

aXÄoiwTtxi], p. 15: dtanXaOTtxrj Svvufttg), die dritte vier unter-

geordnete Kräfte, die anziehende (ikxTtxt)), festhaltende (xafrexTtxt,),

verwandelnde (üXXota/rtxt]) und ausscheidende (txxpiTixt'i cf. p. 26
—27: tu ftev iXxu, ra de xureyet, tu S'ukXoioi, tu Ö"lxxpivet).

8) De anatomia libri quinque. W p. 251 wagt keine Iden-

tificirung. Gemeint sind

:

a) Ifeoi Ögtwv rotg e i a u y o ft fv o t g. K 17. II

p. 732—778! G 1
p. 23 und 12. G 2

p. 408.

ß) fiept uvtäv uvaTOfirjg. K 20. XVIII, 2 p. 926

—

1026. G 1
p. 23. G 2

p. 408.

y) fiept vevpwv ävuroftijg. K 19. II p. 831— 856.

G' p. 23 und 12. G* p. 408.

d— e) IJeoi wXeßöiv xai ctoT tiutmv ä v a t o u. ng *).

K 18. II p. 779—830. G- p. 409.

J 2. «) pLkitll j (nicht pLxixJ!)
, ß) fehlt. J 4. y) j

J 5. S—e) ijjJl gjyij' j.

F 5. j, oNläJI v_jUi', Ü. Hunain.

B 8. j.

U 5. n, ß, y, S— e. Zu ß bemerkt er: Galen richtet« dies

Buch nicht an die Schüler, sondern erst die Alexandriner rechneten

es zu den für die Schüler bestimmten Büchern, vereinigten mit

diesen beiden (a und ß) drei andere, über die Anatomie der Nerven,

der schlagenden Adern, der nicht schlagenden Adern, und sahen es

so an, als habe Galen ein einziges Werk von 5 maqalftt geschrieben

mit dem gemeinsamen Titel „über die Anatomie an die Schüler*.

Zu 8— e: Die Anatomie der Venen und Arterien ist dem Antisthenes

gewidmet und erst von den Alexandrinern in zwei maqalen getheilt.

9) De morborum causis et symptomatibus libri sex. Dieser

bei G 1
p. 30 und G 2

p. 411 noch nicht vorkommende Gesammt-
titel umfasst vier Nummern:

er) fiept ötatpopeeg v o a rjftu t t» v. K 51. VI p. 836
—880.

1) Dr Wenrich die Worte (Aderlass) und (Anatomie*

nicht gehörig unterscheidet, lässt er sich p 246 uuten eine grobe Verwechselung

7.n Schulden kommen.

Digitized by Google



KUmiroth , Ja'qftbi's Auszüge aus griech. Schriftstellern. (519

ß) rieyi tüv iv Tolg v o a tj /u tta t v airiuiv. K 52.

VII p. 1—41.

y) flsoi a v fin t ui (i ct t w v ötatfUfiäg. K 53. VII

p 42—84.
'

ä— s) // « p i airiuiv (ivfinTiufidruiv K 53. VII

p. 85—272.

J 31—33: «) ütoLtfl juici' j jJliw, ß) JJU j idüu

Y) S <
Lesen wir ^ceLc! für so füllt

die Klammer mit dem Bedenken des Herausgebers gegen diese

Nummer). Die vierte Nummer fehlt.

F 9. (jo\ -t'ill» OwJ
,
6 maq., Ü. Hunain. B 9. ebenso.

U 9. ebenso. Auch dieses Werk ist nur eine Zusammen-
stellung von vier ursprünglich selbständigen Abhandlungen des Galen

durch die Alexandriner. Die einzelnen Titel lauten:

(() (jijl j über die genera und species der

Krankheiten,

ß) überZahl und Art der Krankheitsursachen,

y) (jal.t'j! j, über die genera und species der Symptome,

Ö—er) Lcal .cN| oLmJ J,
über Zahl und Art der Symptom-

ursachen.

10) /7epi (dinyvitiatuig) tuiv nenov&oruiv r onuiv g.

K 31. VIH p. 1—452. G‘ p. 30.

J Eine Spur des Titels sehe ich in den Worten -o'bJl

iwA-it p. 133 Mitte.

F 10. iuJjLJl tUac^l JJLt
,

6 maq. Ü. Hubai&

(In den Handschriften gilt Hunain als Uebersetzer). B 10. ebenso *)•

Gotha 1901: tgJ lö! iUL>LJl w‘.ju £

tUac^l 0jju.il wJUül *>. Xsl.

IT 10. Titel = F oder v»TT)l . Das Buch handelt

von den Merkmalen der Erkrankung der inneren Organe. Die erste

und der grössere Theil der zweiten maqäla handeln von den

Methoden, wie mau die kranken Stellen erkennt, wobei die fehler-

1) Wenrich Hess »ich durch die Verschiedenheit der Titel verleiten.

|i. 247 und p 251 zwei besondere Werke nufzufiihren und das zweito als

unbekannt zu bezeichnen.
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hafte Methode des Archigenes aufgedeckt wird; der Best der zweiten

und die übrigen vier enthalten eine Aufzählung der einzelnen Organe
und der Merkmale ihrer Erkrankung.

11) 1legi rwv atpvy fiwv. G 1
p. 32, G* p. 410 ij rteot

rwv atpvyfiwv ngctyfiazeia. Dieser schon von Galen gebrauchte

gemeinsame Titel (unrichtig W p. 251/2) umfasst vier Nummern:

a) Hegt Ötatpogäg atpvy/iötv b'. K 37. VIII p. 493— 765.

(3) liegt Stay v w a ewg a (p v y fx w v 8

.

K 38. VIII p. 766
—961.

y) liegt twv tv rolg tupvy ptotg airiuv 8'. K 39.

IX p. 1—204.

8) liegt ngoyvwaewg atpvyftwv 8. K 40. IX p. 205
— 430. Vielleicht entsprechen aber die arabischen Uebersetzungen

vielmehr dem von Galen selber (G p. 33) verfertigten Aaszuge
avvoiptg rwv ixxaibexa ßtßXiwv. K 41. IX p. 431—549. G s

p. 410.

J 40. VjjJl jjäo vt, 16 maq.
,

a-—ß) JJ Ssjl-c

. y) jÜLcUjl — . 8) j

XiyuJt (Gotha 1904, 8 setzt hinzu: ^ iiSbüt)

.

E 11. OJü
,
16 maq. in 4 Theilen. Ü. Hubais

(1 maq. Hunain). B 11 ebenso.

U 11 ebenso, er) j. ß) _•_»_> j.

y) - - *31 UyM.^ . 8) ^.y~ . . lt

cy* rts..* »Jl mXsj ^

.

12) liegt Ötntpogäg nvgerwv ß‘. K 32 (42 ist Druck-

fehler). VII p. 273—405. G‘ p. 30.

J 36. i-jI ;i t -cv 3 _ ö . : j t
2 maq. (über die Worte

züIpLJI cf. Nr. 10).

F 12. oljl*r=\Jl » >LiLS', 2 maq., Ü. Hunaiu. B 12. v«>JCJ

U 12. v_iLi*al i-JJO Beschreibung der genera und

species der Fieber nnd ihrer Merkmale. In der ersten mnqiila

beschreibt Galen zwei Gattungen, das Fieber im Athem und an den

festen Theilen riatül), in der zweiten maqäla die dritte

Gattung, das Fieber in den Säften (_L.’^U>"^1)
t
wenn sie faulen (cf.

K p. 278: avTct rä aiegeu f.tagtet zuv awfxaTog, r« t ygu, tu
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fivtvfiara, p. 281: iv ctvTtp rto awiiari rtjg xaqöiag fj iv roig

%v/.io7s ij iv rtp nvevftaTt
, p. 302: ini arpf/u %vfuZv üvanto-

fttvovg nvp(Torg).

13) IltQi XQitrt uv y. K 43. IX p. 550— 768. G l

p. 32 und 34, G 3
p. 410.

J 39. olilySuJI ,3 v->üü .

F 13. v-jJCJT, 3 maq., Ü. Hunab. B 13. ebenso.

U 13. Titel ebenso. Anweisung zum Voraussehen der Krise,

ob
,
wann und wodurch sie eintreten

,
und wie sie ablaufen wird.

14) //tpi xpiatfiuv ijfityoiiv y. K 42. IX p. 769

—

941. G‘ p. 32 und 34, G 3
p. 410.

J— . F 14. ^LäJI pL! vjLÄy, 3 maq., Ü. Hunain. B 14

ebenso.

U 14. Titel ebenso. In der ersten und zweiten maq&la zeigt.

Galen , welches die zu erwartenden
,
und welches die erwünschten

kritischen Tage sbd
;

in der dritten begründet er die verschiedene

Stärke der Krisen.

15) QtgantvTtxijg ut frodov irf. K 56. X p. 1

—

1021. G l
p. 34, G 3

p. 411, im Mittelalter „Megatechni*.

.1 41. 'iXsSs uUt ein Buch, worin er die Methode der
J* " • 5

Heilung aller Krankheiten vorträgt, und er erreicht sein Ziel auf

folgende Weise (Hier bricht der Text ab.)

*

F 16. aJi*». >—
,

14 maq., U. Hubais, C. Hunain 1
).

Die Durchsicht der 8 letzten Bücher übernahm er auf Bitten des

Muhammad ibn Müsä (cf. Flügels Note p. 138). B 15 = J.

ü 15: Die 6 ersten maqälät widmete er dem Hieran und nach

dessen Tode nach einer Unterbrechung die übrigen 8 dem Eugenianos

(cf. K p. 456). Inhalt: maq. 1— 2 die wahren Grundlagen der

methodischen Therapeulik und Widerlegung des Erasistratos
,
maq.

3—6 Behandlung der Trennung des Zusammenhangs der Organe

(K P . 232 ij 6VV€%etag maq. 7 Behandlung der I)ys-

krasie (K p. 464 i. e. Abnormitlit der gleichartigen Theile in Bezug

1) Die iin Catal eod. manuscr Orient Mus Brit 11, p. 216— 17 gegebene
Uebersetzuugsprobe (Anfang dos 3. Buchs K X p. 157— 158 bis &vÖeix*voitai

ifjv ) vcrräth das den Originalubersetzungen des Meisters Hunain fremde

Princip, durch Häufung der Worte und erklärende Zusätze den Gedanken dos

Galen nachzukommen. Die Stelle besteht iin griechischen Urtexte aus 128, in

der arabischen Uehersetzung aus 208 Worten
,
wobei noch nicht einmal die in

der Schrift verbundenen Präpositionen, Conjunctionen
, Pronom inalsuffixo und

der Artikel in Anrechnung gekomraon sind. Freilich ist diese kurze Stelle,

zumal aus dem Eingänge eines Buches, nicht beweisend für das Ganze.
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auf die vier Urqualitäten)
,

maq. 8 des Eintagsfiebers , maq. 9 des

anhaltenden Fiebers
( j

- N s — avvo^og p. 603), maq. 10 des

Fiebers an den festen Theilen
(

= nvptTog ixrtxog p. 687)
GJ

maq. 11— 12 des Fiebers in Folge von Fäulniss der Säfte (kn

i

tjfjipet %vuwv). Der Inhalt von maq. 13— 14 fehlt.

16)
' Yy t et v tZv g. K 65. VI p. 1—452. G 5

p. 411.

•I 27. iass* v_jU5 .

F 15. j.
ajJlj >—>1X5, 6 maq., U. Hubais (in den

Handschriften Hunain). B 16 ebenso. Paris 986 i..

U (erst auf) p. 98 io=wJt Jiä^J KJL^Ui 6 maq.

Anweisung zur Bewahrung der Gesundheit für die Gesunden, sei

ihre Gesundheit eine vollkommene (K p. 12: TtXtia re xai dxoa

vyieta) oder mangelhafte (HXtntjg re xai oix äxptßtjg)
,

seien es

Freie (von ihnen handeln die ersten 5 Bücher, cf. K p. 383: kXev-

ifiüov öi’ra noXiTtxtjg äß%oXiag änaai/g) oder Sklaven (uera-

ßt]o6fitd-ct vvv tni rovg xaru nepiöratnv npaypccTtuv dÖvva-

TovvTag kv rotg npootjxovtu xatpoig la&iuv re xai nivuv xat

yvuvd^ia&ai).

II. Die übrigen von Ja‘qübi aufgeführten Schriften.

17) J 6. ^

—

(Lül JJLt j, 2 maq. = fiept twp t r,g

dranvo tjg a'niutv ß. K 25. Fragment IV p. 465—469.

G 1
p. 13. G* p. 409.

F p. 290, 10: «xll JJtc t—JU5
,
2 maq., Ü. Stefan ihn Basil,

C. Hunain für seinen Sohn.

U p. 95: JJkt ,
2 maq. Galen verfasste dies Buch

auf seiner ersten Reise nach Rom für Bot'thos.

18) .1 7. j. ,
4 maq. = G 1

p. 13, G* p. 409. flepi

(f
to v i] g ()’. Original verloren, cf. K 24, 85 und p. CXCIV.

F p. 290, 11: Ü. Hunain für Muhammad ihn ‘Abd al-Malik

al-Zij&t.

U p. 95 Inhalt : Entstehung und Beschaffenheit der Stimme,

ihre Organe, Hülfsorgaue und die Gründe der Verschiedenheit der

Stimme.
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19) J 8 . j-'ucatil! «juU ,3 v-jLüT, 17 maq. = liegt %geiag

r wv tv uv&gutnov ntouari uogtutv »£*. K 29. III p. 1

—IV p. 366. G» p. 15 und 19/20.

P p. 290, 16: Ü. Hubais, C. Hunain. U p. 96 Inhalt: die

Weisheit des Schöpfers bei der Einrichtung der Glieder, maq. 1—

2

Hand, 3 Fuss, 4—5 Ernährungsorgane, 6— 7 Athmungsorgane,

8—9 Kopf, 10 Auge, 11 die übrigen Theile des Gesichtes, 12 Hals,

13 Rücken und Schultern, 14—15 Zeugungsorgane, 16 Arterien,

Venen und Nerven, 17 Verhältnis aller Glieder zu einander.

20) J 9. j v-US = Hegt n^rgag üva-

rofiijg. K 21. II p. 887—908. G 1
p. 16.

F p. 290 ,
8 : Ü. Hübaik. U p. 95 : Galen verfasste diese

kleine maqäla in seiner Jugend für eine Hebamme (G 1
1. 1. (ictiq

xtvi); die maqäla enthält das Wichtigste von der Anatomie der

Gebärmutter und der Frucht.

21) J 10. ^**11 obix. 3 (so lese ich statt des oLOlc des

Textes; eine zweite Möglichkeit wäre JJic o^blc 3 )
=

G 1

p. 16 Twv tv 6tp& aluoig tta&wv d iüy v 10 n 1 g. Ori-

ginal verloren, cf. K 104, 128 und p. CXCIV, CXCV, ferner K
VII p. 732. F— . Auch W übergeht diese Schrift.

U p. 96: JJL* Jobb £ xlJw. Galen verfasste diese

maqäla in seiner Jugend für eineu Augenarzt (G 1
1. 1. ötpfrakuoig

d'tgantvovTi veaviaxcg).

22) J 11. ZsJj j v-Joi = G 1
p. 16,

G 2 p.411 liegt Ttjg largt xijg iunetgiag, cf. K p. CLXXIII.

F— . U p. 100 «i/.N-i l io_>ödl J;,
worin Galen die Argu-

mente der Empiriker und Dogmatiker gegen einander ius Feld führt.

Unsere auf den ersten Anschein unwahrscheinliche Gleichung folgt

unwidersprechlich aus der Zusammenstellung dieser Nummer mit

den beiden vorangehenden bei G*. Escnr. 846 (W p. 248) ent-

hält unter demselben Titel ein anderes, unächtes Werk.

23) J 13. jJoJl. ÜjJl üj> j, 3 maq. = G> p. 17, G*

p. 409 liegt rt vevft o vog xai frwgaxog xtvt'ißtuig, cf.

K 90 (unächter Auszug).

F p. 290, 9 ioJlj jJooJl oKp» v_JOJ
,

3 maq. Ü. Stefan

ihn Basil
,

C. Hunain. U p. 95. Galen verfasste dies Werk auf

seiner ersten Rückreise von Rom , während seines Aufenthalts in

Smyrna im Hause seines Lehrers Pelops, und zwar auf Bitten eines
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Mitschülers. Alle drei maqälät enthalten die Lehren des Pelops,

nur der Schluss der dritten das, was Galen selber herausgebracht

hatte. (aJ
C)
U" L« = G Tiva tu'jv im iftov

ngoae^evgtaxouivuv).

24) J 14. vjuf, 15 maq. = liegt ctva-

TOfttxwv iyzetgr/Oewv te'. K IG. II p. 215—731. G 1

p. 20 und 23— 25. G* p. 408. Buch 10— 15 im Original ver-

loren. F p. 290, 4—5

:

Hunain erwilhnt in seinem Verzeichniss

den Uebersetzer nicht, doch sah ich das Buch in der Uebersetzung

des Hubais.

Die Inhaltsangaben der 15 Bücher bei J und U p. 94 ')

stimmen der Sache nach völlig, dem Wortlaute nach grossentheils

überein und gehen schliesslich, abgesehen von einer bemerkens-

werthen Aeuderung der Reihenfolge, auf G 1
p. 20 als letzte Quelle

zurück. Ich setze die beiderseitigen Differenzen von J und U in

Klammern und ihre gemeinsamen Abweichungen von G unter den

Text; wo U ein Plus hat, steht es auch fast regelmässig im Ur-

text. Maq. 1 Muskeln und Bänder der Hände (das öi-Jj-b—il

bei J ist Schreibfehler); maq. 2 Muskeln (U + und Bänder) der

Füsse; maq. 3 Nerven und Venen (J und Arterien)*) an Händen

und Füssen 3
); maq. 4 der Muskel, welcher die Backen und Lippen

bewegt, und der Muskel, welcher den Unterkiefer bewegt zur Kopf-

seite
,

Halsseite und Schulterseite 4
) ;

maq. 5 Muskeln der Brust

(U und des Bauches)
,

der Lenden und des Rückens
;

maq. 6 Er-

uährungsorgane, d. h. Gedärme, Bauch (U Magen, Gedärme), lieber,

Milz, Nieren, Harnblase (J und Gallenblase) 5
) u. ä. (U maq. 7—

8

Athnmngsorgane, und zwar) maq. 7 Anatomie des Herzens (U was

bei der Zergliederung in Herz, Lunge und Schlagadern sichtbar

wird nach dem Tode des Thieres und während seines Lebens):

maq. 8 Theile der Brust (U was bei der Zergliederung iu der

ganzen Brust sichtbar wird)
; maq. 9 Anatomie des Gehirns und

Rückenmarks (J wiederholt fälschlich den Inhalt von maq. 7);

maq. 10 Anatomie der Augen, der Zunge, der Speiseröhre und

dessen
,

was damit zusammenhängt.
; maq. 1 1 der Kehlkopf ,

der

t) Das Work lieisst bei II Lr. ^ (p 94) oder

(p. 74). Dass diese Titel identisch sind, beweist das Citat U p. 74
G *

(= K p. 215 bis 'Avxtovirov).

2 ) G ayyeiatv = U # » jJ|
y
J .

3) G kv rois xioXots. JU lasen vielleicht tv rorroie iohi xioXon.

4) G tri ie itov rrjv xt<paXr
t
v xai todxrjXov xai cauo^X-ara? (sc

xtvovpTtov fivcijv). JU lasen ini re (ohne t div).

5) Dieser Zusatz erklärt sich aus der Mehrdeutigkeit des Wortes xvittis*
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damit zusammenhängende Knochen (U der Knochen , welcher wie

ein griechisches Lamdu aussieht) und der Nerv darunter (U und

was von Nerven damit zusammenhängt , welche dahin laufen) ')

;

maq. 1 2 die Zeugungsorgane J
) (J : d. h. Samengefässe, Gebärmutter

und die männlichen Glieder); maq. 13 Anatomie der Schlagadern

(J : d. h. der beiden Arterien) und der nicht schlagenden Adern

;

maq. 14 Nerven, die im Gehirn entspringen; maq. 15 Nerven, die

im Rückenmark entspringen (J im Rückgrat). — Im ersten Bande
dieser Zeitschrift (p. 203—206) macht Wetzstein auf die Wichtig-

keit des Codex 567 der Bodlejana aufmerksam, welcher auch die

letzten 6 , im Original verlorenen Bücher dieses wichtigsten anato-

mischen Werkes aus dem Altertkume enthält, und fordert einen

des Arabischen kundigen Medieiner auf, diesen grossen griechischen

Arzt endlich aus den Schränken der Bibliothek zu erlösen. Ist jetzt
grossere Aussicht dazu vorhanden als vor vier Jahr-
zehnten? 3

).

25) J 15. ' i'-Xl
,

welches sich vom vorigen durch
o ^

die Anzahl der maqälät unterscheidet, — G 1
p. 25 tiüv Mugivov

ßißkiuv dvarouixwv {tixoatv oviwv Iv jitznocuv rjuixigotg)

intTOfir, ,
cf. K p. CXCV und II p. 280, 283. Diese Epitome

üalens ist verloren und war schon den Gewährsmännern von F
und U nicht mehr bekannt. Auch J kannte nicht das Buch selber,

sondern nur die Inhaltsangabe von G 1 zu den 20 Büchern des

Marinos, welche er freilich nur bis zum 9. Buch ohne Zählung der

Bücher und ausserdem lückenhaft und recht fehlerhaft übersetzt 4
).

Er erwähnt darin (1) die Haut, das Haar, die Nägel, das Fleisch,

das Fett und das Fleisch des Gesichtes (!)

5

) ; (2)
ü
) die Häute,

welche einige Organe einhüllen
,

(wie den Herzbeutel , die Decken
des Magens (!), der Nieren, der Leber), das Bauchfell 7

) und den

Muskel, welcher den Brustkorb vom Bauche trennt ')
; (3) die Ge-

fässe 8
), die Schlagadern und den Aderlass (!)

9

) ; (4)
,0

) woher die

Adern entspringen 1
') ,

die Harnkanäle (zwischen den Nieren und
der Harnblase bis zur Ruthe), den Harnleiter von der Blase bis

1) G l xai tojv avre^djv avtoTs. re t(uv eis avra naQaytvOfiivwv
VEvgmv,

2) Nach G 1 siml die yevrrjnxa hoqui erst im letzten Buche behandelt,

und demgemäss entsprechen JU maq. 13— 15 den Büchern 12— 14 bei G.

Die Entscheidung muss die erhaltene arabische Uebersetzung bringen.

3) Dem Herausgeber würde jetzt die Arbeit dadurch wesentlich erleichtert

sein, dass das Britische Museum ebenfalls den vollständigen Text der arabischen

Uebersetzung besitzt im Codex 1355.

4) Das Plus der arabischen Uebersetzung habe ich eiugeklammert.

5) G 1 oitafj.

6) G 4~ adivaiv xai vfiivair.

D + xai vmZyOixoios.

8) 4- loytp 9tir.^i}xuiv,

V -f- xai ei xara <pvutv iv uQTijQiats alua neguyeTat.

10) 4" T<s iveqyeia liorrjQias xai jii y,Qeia.

11) 4“ xa * tuXka ty'iovpeva 71epi avrdiv.
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zum Nabel beim Emryo *), die GallengefUsse, (das Geruehsorgan, die

Nasenlöcher !) und die von den Ohren -) ausgehenden Kauäle
,

den

Knorpel der Lunge (und was von ihm und der Lunge ausgeht),

die MilchgefUsse in den Brüsten, und die (übrigen) Dinge, welche

durch den Körper sich ergiessen und in den GefUsseu enthalten

sind, und welche Säfte und Flüssigkeiten in jeglichem GetHsse sind s
);

(5) die Nähte (und Verwachsungsstellen) u. a. am Kopfe, die Nähte 4
)

im Gesicht 5
), den Unterkiefer, seine Löcher und Verwachsuugs-

stellen ®), die Zähne, den Knochen auf der Spitze des Knorpels der

Lunge
,
und was sich auf beideu Seiten dieser Stelle anschliesst ")

;

(6)
8
) den breiten“) Knochen am Hauche (!), das Sitzhein, die Kippen 10

),

Schulterblätter, Schulterhöhen, (den Knochen der) Schlüsselbeine,

das Oberarmbein, das Ellenbogenbein (lies JvtL-Jl statt . I
1
').

die Handwurzelknochen und Fingerkuochen
,

das Oberschenkelbein,

die Knorpel auf dem Knie (ich lese. ^jJl ^uvaaJt.), (das Schien-

bein und die Fussknochen **); (7) den Zusammenhang des Schädels

mit den Gehirnhäuten 1

3

), die Nerven am ganzen Gesicht, die Schläfe-

muskeln, die Kaumuskeln, die Muskelu, welche Backen, Lippeu '•)

und Zunge bewegen (und welche Muskeln sie (!) bewegen), und die

Muskeln, welche die Augen bewegen. Und er erwähnt (8) den

Mund, die Lippen, die Zähne (lies statt n'w~JJl), das Zahn-

fleisch, das Gaumensegel 15
), den Kehldeckel, die Mandeln 11

’), die

Nase, die Nasenlöcher, die Ohren, den Hals, die Muskeln an dem-

selben, (den Muskel auf den Fingern), den Muskel unter dem
Schlüsselbein 17

), die Beschaffenheit des Halses; (9) die Muskeln

des Zwerchfelles ,9
) und des Unterarms 19

).

1) -J- xai ojityuanxtör ityyitaiy.

2) Uh» ihm unbekannte Wort aiS/,v behielt iler arabische Uebersetxer als

bei; ein Abschreiber las und gesellte dem in diesem Zusammenhänge

vereinsamten Ohre noch die Nase hinzu; xai noquiv xai abivutv fiel nun aus

3) -j- xai neyi t'y.

4) -f- xai avfitfvocatv.

)- xai 7itivraev rtüv xegpn/.r;* öorwv ' xai 7ieQi nur xat’

avtrjv tf xai rö npoamnov rpej/iaroiv.

6) = xai u l'ari ovfitpvjoe iavrr.

7) = xai jeäv ovvexiäv avjtöv twv xarä rä napiodfita retafiiro».

8) -f- ne(>i re baxtov.
9

) + ieqov*

10) -j- xai axtQVfOv.

11) -f” xai xipxiSog.

12) Diese Worte stunden vermuthlich auch im Original

13) -|- xai tovg öU/Lovi vjidvas.

14) -f" and rcox tfairiaiv bis Ixyvotig.

15) -j- xai yapvyydpQov.
16) xai avjiddoiv.

17) tou v7to tijv nhtvQtiv, xai tov t/rr 6 xotlta v.

18) -j~ xai t rjv Qax bl» (üuonXdxrjg.

19) -f- xai axofif,
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Die anatomischen termini in Nr. 24 und Nr. 25 ').

Allgemeines. ,
-><- üarovv, os.

'

< 1 -/» /J.ig , musculus.

JsLjj avvötouog

,

ligamentum. yitiuv, membranosa tunica.

y yövÖoog

,

cartilago. Lft Qatprj, sutura. avficpvotg,

iunctura. jyjü Tgijfia, foramen
,

.Höhle“. ntusfo'

,

adeps.

ncgog, canalis. tut. äyystov, yas. Sigua, cutis.

Ganze Körpertheile. v
: ^ rgäyi/Xog ,

collum.

&wgac

,

Brustkorb. emyaorgtov

,

abdomen. ^LüuJl

ai il'oai, lumbi a
). . manunae. — Alle übrigen landläufigen

und die ganz alltäglichen Ausdrücke bleiben hier fort.

s-

Skelett. (j*U* xgaviov, cranium. ; i- \. ^ ! l oi

xgoTatf'Ot, tempora. ai yvct&ot, maxillae.

>i xarw yva&og (ytvvg), maxilla inferior.

fcjJ! iudi oder j,NJl ‘i-il ioetdeg iiarovv, Zungen-

bein. gayig ,
columna vertebralis. nktvgöv , costa.

ai wuonXccrai, scapulae. tcc axgwfiia, acromia.

1) Gerade wegen ihrer Unvollkommenheit verdient diese Terminologie

Beachtung. Dass das Brustbein (sternuin) unübersetzt geblieben ist, dass beim
Vorderarme die Speiche (radius), beim Unterschenkel das Wadenbein <fibula>

fohlt, ist gewiss kein blosser Zufall; man verstand eben iXcL*» vom ganzen

Vorderarme, »Lm vom ganzen Untorschonkel , und das Wort war für

Brustbein noch nicht gebräuchlich. Die umständlichen Umschreibungen für

trachea (auch später
) ,

cpiglottis (später: X4-oJl&), os hyoides (später:

,
meninges und diaphragma, sowie die Ausdrücke für Pulsadern und

Blutadern beweisen einerseits, dass es zu Ja'qübi’s Zeiten noch keine fest-

stehende anatomische Terminologie gab, und zeigen andrerseits das Bestreben,

keine griechischen Fremdwörter einzuführen
, sondern sie anschaulich und ver-

ständlich zu verdolmetschen.

2) Cf. Hyrtl , das Arabische und Hebräische in der Anatomie. Wien
1879 p 169.

3) Diese Bezeichnung erklärt sich aus der Aehnlichkeit der Buchstaben

r und A%
cf. Hyrtl p. 61, ist aber doch auffallend, weil auch das Hinterhaupt-

bein so heisst, ib. 15.

Bd XL 42
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ai xkeidtg, claviculae. A-^-c ') ßgayitov, os humeri.

.y «- i, - *) nijyvg, ulna. vjbül piiäc xagnog, ossa carpi.
p
- lt-c

u tjgos , os fomoris. ,—Ia.c tibia. pAJiJl pi—Iä_c

ossa pedis. piijJK?) itpöv üctovv (wohl eher = pelvis).

& s
3
)

iayiov, os ischii.

Membranen, Muskeln. (pgiveg und 1

akJl. ycaJl ^ jJUöLäJI Siärfgayua. ntgirovalov,

peritonaeum. iwOul Jkx. HKViyyeg, meninges

iJj
6
)

oi'/.oi'
,

gingiva. sLgJ
6
) xiwv, uvula. ppaL^oJI ^yJo 7

) tnt-

ykui xig ,
liugula. «jJü s

) nagio&ftm ,
tonsillae. ^_c>Xit

i
j_, ^ (

yio uaar/Tqgtg. — Sonst werden die Muskeln durch

den Zusatz JJl unterschieden.

Innere Organe. jUo tyxt<fakov, cerebrum. j

vioTictlog (u vs/.og) ,
raedulla dorsi. X..*ac vevgov ,

nervus.

aa Jl ßgöyx°S< trachea. Aapny|, larynx. j\y xagSia

,

cor.

(auch ».jlII, und i^Jl)

UQii,uicti , arteriae. ’il (auch
'

i tfUßtg, venae. äJj nvüfiwv, puhno. tl*x! tvTiga.

intestina. ^ t~. a (besser U sJwji^«) yaarr,g
,

venter. ffrö-

1) lb. p. 9.

2) Ib. p. 06.

3 ) Sonst ist £>
^

1 f vielmehr d<is ganze Hüftbein ~ x-lL.3-

ib. p. 25 und 26.

4) Später ^LaXJI pl ib p 108

5) Sonst )++*- ib. p. 38 und 149

6) Später auch ^i.£ *“ ya.oyagruiv ib. p 131.

7) lb. p. 162 operculuni arteriae asperae

81 Sonst
c)
Lk JÜt ib. p 26
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{layog ’) , oesophagus. r
t
Ttao

,
iecur. JLsaIj ffnXtjv, lien.

uud ^UJUül oi vttfgoi, renes. iJ xvattg, vesica.

cystis s. vesicula fellea.

26) J 17. ^ jj-Jl j iÜ'JLt
,

auf der nächsten Seite

noch einmal mit dem Zusatze ,3 cf. K 117— 120. XIX p.

574—628. U p. 102 £ (steht wie die Doublette bei J vor

unserer Nr. 41). Der Titel bei J ist weder verständlich, noch

würde er dem Inhalte irgend einer der unächten Schriften fligi

oigwv entsprechen. Woher J diesen und den nächstfolgenden Titel

hat, weiss ich nicht.

27) J 18. ‘i-j.JNt j »JUL* = liegt xi,g twv

xa&atgcvxwv tfagfiuxwv Svvdfi ewg. K 96, unächt.

F— • U p. 95 ^ (p. 103

x-Ji-uJl KjjJIjII J,
ist Doublette; W p. 264 schreibt gar j,

XJuJuJ!
)
Inhalt : Nicht verwandelt jedes Heilmittel das

,
was es im

Leibe antrifft, in seine Natur, so dass es ausgestossen und abgefiihrt

wird; sondern jedes einzelne ergreift nur den ihm gleichartigen

und verwandten Saft.

28) J 19. JsLäjI t-\J[ ,
10 maq. = /legi twv

ln noxgcexovg xai ÜXctxwvog ÖoyftuTwv K 26.

V p. 181—805. G* p. 15 und p. 20. G» p. 409.

F p. 290, 14 ^iii. -bl

L

äj ljOJ

.

1° maq., HubaiL

J Inhalt: über die Vermögen der vernünftigen Seele (i. e.

XoytdTtxov K p. 288. J übergeht das &v/xoetöig und tni&Vfir)-

xtxov), d. h. Phantasie, Verstand, Gedächtniss (nicht bei K, also

Glosse), das Gehirn als Ausgangspunkt der Nerven, das Her/, als

Ausgangspunkt der Schlagadern
,
die Leber als Ausgangspunkt der

nicht schlagenden Adern (K p. 210 dgytjv twv vevgwv xd lyxl-

tf-aXuv Ttiftuevog . ovtw öl xai twv äuTijuiwv tneSel^afiev äpyi'/r

vnagyovaav xrv xagÖiav . ort öl xai twv <pXeßwv agyfj ro

tyndg toxiv, iv rolg ttfe^fjg änoösiyilrjGtTai) und die Kräfte,

durch welche der Körper besteht (p. 211 negi ötotxovawv ijuag

övvdfiewv).

1) Nach Hyrtl p. 174 hatte oröfiaxoe im Mittelalter Überwiegend
die Bedoutung „Speiseröhre“.

42 *
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U p. 95—96. Inhalt : Beweis , dass Plato in seinen Lehr-

meinungen meist mit Hippokrates übereinstimmt
,
weil er sie von

ihm überkommen hat, und dass Aristoteles, wo er von beiden

abweicht, irrt; das Nothwendigste über die leitende Kraft der

Seele (p. 219 ro ijytftovtxöv) , über den Verstand, die Phantasie

und das Gedllchtniss . und über die drei Principien , auf welchen

die leitenden Krttfte beruhen (p. 506 kyxiqahos xapdta
xai fjfiap dpyai rcöv öiotxovatäv r,u ctq öwdftewv tituv) u. ä.

29) J 22. (^*-*0 = IltQt ccpiarr,

c

xarcraxtviis t o v <itouaTO( ijfitüv. K 12. IV p. 737

—

749. G* p. 408.

P p. 290, 17 ca 1
;

11 J^asl uLXS, 1 m«|., syrisch und

arabisch von Hunain.

U p. 96 oUL*_P Jwast j, .
Dies Buch folgt auf die

beiden ersten maqälen vom Buche über die Temperamente (G*

sagt, dies vielmehr von unserer Nr. 31); der Inhalt entspricht

dem Titel.

30) J 23. (ojS

)

= ritpi tvt^iag. K 13.

IV p. 750—756. G* p. 408.

F p. 290, 17—18. Ü. Hubaifc.

U p. 96. Der Inhalt dieser kurzen maqäla erhellt aus dem Titel.

31) J 24. _L*il
)
= 11 tu,

ä vtofiäXov dvaxQctotas. K 11. VII p. 733— 752. G 2
p. 408.

F p. 290, 18 ty* uJü .
1 maq., Ü. Hunain.

U p. 96 Titel = F. Inhalt : über die Dyskrasie , die den

ganzen Leib ergreift, und die Arten der Dyskrasie an den einzelnen

Organen (X p. 733: yivttai uh xai xaik' ökov Tor jftior rb

Owua . . . yivtzai dt xai xa&' tv iiztovv ulqiov).

32) J 25. iu.jNI ijjä (cjjj
)
= •'vv&t-

ntut* »fapuuxwv, a) züv xazä zotiovg i. K 54. XH p. 378—
XIII p. 361, ß) ziZv xazu yivtj £*. K 55. XIII p. 362— 1085.

G* p. 411 werden beide Werke unter dem gemeinsamen Titel

zusam mengefasst (falsch W p. 347: quos utrosque in ununi Corpus

Ar ab es redegerunt, cf. Nr. 11).

P p. 290. 27 iLj.oNI OlXJ
,

17 maq., Ü. Hnbais

al-A‘sam.

U p. 98. In meiner Zeit findet man die beiden Bücher nur

getrennt, das erste (= ß) unter dem Titel
^

j
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1

oder ujJ» yjlJü', ^ niaq. , das zweite

(= a) unter dem Titel ' ;i j, oder

,
10 maq.

(
^«Ly« ist Plural von

r*tV< und bedeutet

.Wege“ '); es zeigt nämlich den Weg zuin richtigen Gebrauch der

zusammengesetzten Heilmittel); diese Trennung ist vielleicht ein

Werk der Alexandriner. Inhalt: ß. Aufzählung der Heilmittel

nach ihren einzelnen Gattungen, z. B. deijenigen, welche das Fleisch

in den Wunden erzeugen, welche Linderung (jiaXaxiixa)

,

und
welche Vernarbung (laovXwrixa) bewirken u. il. 01 . Aufzählung

der zusammengesetzten Heilmittel nicht in Bezug auf ihre all-

gemeine Wirkung in irgend einer Krankheit, sondern in Rücksicht

auf die leidende Stelle am Körper, vom Kopfe an alle Glieder

durch bis zum letzten.

33) J 26. *>»» ( , :—O
)
= fl Bpi

Bvnopiaxwv y. K 97. XIV p. 311—581. Der Titel dieser

weder von G noch in F angeführten
,

unächten Schrift kann nur

durch Versehen in den Text des Ja'qübi oder seiner Vorlage ein-

gedrungen sein an Stelle des wegen G* p. 411 zu erwartenden

/Ibq'i r/'s rwv anXwv (fapftaxivv övväfietug.

U p. 98 bezeichnet nach Hunain nur die dritte inaqüla des

Werkes fhoi Bvnopiarwv wegen des violen Unsinns, den sie ent-

hält, als unächt und als ein Machwerk des Philagrios (cf. Suidns,

ed. Bernhardy II, 1460).

34) J 28. * j-.-.VJt j = lltpi TQOtfwv dvvce-

uBtuq y. K 66. VI p. 453— 748. G 1
p. 31.

F p. 290, 24 uUi ,
3 maq., Ü. Hunain.

U p. 97 Inhalt : Aufzählung aller Speisen und Getränke und

Beschreibung ihrer Kräfte. — Unsere Gleichung folgt aus der Zu-

sammenstellung dieser Nummer mit den beiden folgenden bei G '.

1) Natürlich ist = Jv»J» Sermone , Trnctate ,
cf. Dozy s. v.

. Die von Dozy angeführten Citate aus Ihn Baitär habe ich in den drei

Hamburger Handschriften (125, 126, 127) verglichen und im Galen aufgesucht.

Nun steht zwar weder das lepidium noch die uva ursi im achten Buche, son-

dern jene» im zehnten, dieses iin siebenten. Doch geht aus diesen Citaten

soviel hervor, dass V»>Uü in der Timt keine allgemeine Bezeichnung,

sondern der speciolle Titel des Werkes flegi avvfrtOEioQ y aguäxmr r(ov

xaia röixove ist. Auch in der hebräischen (Jehersetzung führt uur dies Work

den Titel cf. Steinschneider, Catalog der hebräischen Handschriften in

der Stadthibliothek zu Hamburg 1878 p. 143.
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35) J 29. j v->Uf = n tf)l tl’ZV-

uiag xcti xaxoyvula g. K 67. VI p. 749—815. G 1
p. 31.

P p. 290, 25 ^***>0 ! OLil^ . 1 maq., Ü. Thäbit. §wnli.

Hubai&. Wenrieh beschuldigt p. 256 den Casiri einer Ver-

wechselung. doch fällt dieser Vorwurf auf ihn selbst zurück, da

der griechische Titel //fpi yvuwv nur dem arabischen *3V
1 r>Nit ^

entsprechen kann, cf. U p. 102. K 112. Aber auch abgesehen

davon, dass es unmöglich ist, die Mehrzahl yt'uoi durch '

wiederzugeben, würde das uniichte und werthlose Werk /fiot

yvfjuüv bei dem wohlunterrichteten Hunain nicht mitten zwischen

ächten Galen-Schriften stehn.

U p. 98. Inhalt : Die Speisen, welche guten, und die. welche

schlechten Saft erzeugen; p. 84—85 findet sich ein längeres Citat

(= K p. 755 ei dt tun marevei v LftiXotg bis p. 757 xnxojtvuuv
iÖeauuTujv).

36) J 30. v_süUlt ^^xSl j = G* p. 31 liegt

t!,g Xen r vvovar/e Siairijs, verloren, cf. K 64.

F p. 290 , 25 Ü. Hunain. U p. 97 Der Inhalt entspricht

dem Titel.

37) J 34. JjliJl j, 1 maq. = Hegt

tiüv naga rpvatv oyx wv. K 47. VII p. 705—732. G 1

p. 30.

F p. 290, 19 v_

J

lXJ , 1 maq., Ü. Ibrahim ihn al-Salt.

U p. 96—97 hat beide Titel. Inhalt: Alle Arten der Ge-

schwülste und ihre Merkmale.

38) .1 35.
,3 ,

1 maq. = /legi nXtj&ovi;. K 46.

VII p. 515—583. G 1
p. 30.

F p. 290, 15— 16 Ü. Stefan. U p. 96. Diese Schrift heisst

auch sJ2ül j. und handelt von dem Uebermass der Säfte, den

Merkmalen und Arten derselben.

39) J 37. j = liegt twv Iv rais

v 600 is xaigwv. K 33. VII p. 406 —439. G 1
p. 30.

F — . U p. 96 oJj.l j.. Er beschreibt darin die

vier Perioden der Krankheiten
, d. h. den Anfang (agyt, ,

yiveaig,

ngtortj eiaßoXtj), das Zunehmen (avSt/tug, dvceßaaig
,
iniöoatg).

den Höhepunkt (äxui), nngoiragoG) und das Nachlassen (ävetug,

nctgaxfiij).
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40) J 38. j yJUi = flBpi ävanvoiag y.

K 44. Vn p. 753-960 G> p. 33.

F p. 290, 21 Stk>) ,
3 maq., Ü. Hunain für

seinen Sohn (wie bei Nr. 17).

U p. 97. Inhalt: Arten, Ursachen und Merkmale der Athem-
beschwerde, und zwar inaq. 1 Arten und Ursachen des Athems,

maq. 2 Arten der Athenmoth und die Bedeutung einer jeden,

maq. 3 Zeugnisse für die Richtigkeit seiner Lehre aus Hippokrates.

41) J 42. äLoU! JJlxJl ^ = G* p. 30 liegt re» av-

v e x t t x w v (sc. uiritZv), verloren, cf. K p. CXCV.

F— . Up. 97 «UUai+jl i-jLw.N
1 j. 1 maq. ujUj

nJw.w*Jl ijlwLNI j. p. 103 ist Doublette.

J : Synektische Ursachen heissen die näheren, welche zwischen

der entfernteren Ursache und der Krankheit (lies: liegen,

U : die mit der Krankheit verbundenen und dieselbe bewirkenden

Ursachen (cf. Sprengel, Geschichte der Arzneykunde II p. 166).

42) J 43. J--^\jl o^wl ioj & — G 1

p. 38 Mt-

ft nätx ijg aigiatug verloren, cf. K p. CXCV.

F —. U p. 102 äJjlJjl Lix'l jJI j; —JJO

(über den Ausdruck , dritte Secte“, cf. Nr. 1) an der Stelle (sc.

von Galen genannt), wo er von den JUt

spricht. Dieser Ausdruck bezieht sich vermuthlich auf die von

Galen bekämpften xotvurr/Tty der Methodiker K XVIII A p. 271,

XIX p. 353 ;
daraus würde folgen, dass U diese Schrift nur aus

dem Citate des Galen in der Schrift flgoq lov/.iavov c. 5 kennt.

43) J 44. J II j aJüw = lieg i fiag ao fiov. K 61.

VII p. 666—704. G 1
p. 31.

F p. 290, 23 JjjJLl wjjcj', Ü. Hunain. U p. 97 Titel = F.

Inhalt: über Natur und Arten der Abzehrung und die für diese

Krankheit geeignete Lebensweise.

44) J 45. rAaj —Nx >3
(nicht f<p

IntXtjnTixü net t di v n o ft r. x r/. K 62. G 1
p. 31.

F p. 290, 23
-

^

ö_H-o >-JLü ,
Ü. Ihn al-ijalt.

U p. 97 Titel = F (ohne Inhaltsangabe).
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.

45) J 46. iDLsaJ! oaLaiLi JalJul ,i xJüw = Iltgt

Tijg xatu tov In noxguxijv Siaitrjg knt t tu v ti$itu v

vortTjfictTuiV. K 95. XIX p. 182 — 221. 6* p. 31. F p.

290, 26 Ü. Hunain.

U p. 98 Jbljul ^Jlc gjLssÜl o?L«NI v_>U3' .
1 maq.

(ohne Inhaltsangabe).

46) J 47. i.ju\ Jwas j iüüM = liegt yktfior oft i ag.

K 60. XIX p. 519—528. G 1
p. 31.

F p. 290, 22 Juwaait s_>JÜ
,
Ü. isä ibn Jahjä.

U p. 97 zählt drei maqälät, als erste die gegen Erasistratos

(= K 58), der den Aderlass verbot, als zweite die gegen die

Erasistrateer (= K 59) in Rom und als dritte die, worin Galen

seine eigene Ansicht über das Verfahren beim Aderlass vertritt

(= K 60). Schon Galen fasst diese drei Werke unter einem Titel

zusammen.

III. Andere Schriften des Galen, von denen es

arabische Uebereetzungen giebt.

47) fltot xgäattug xa't Övrcifistug twv anitür
yagutixtuv ta. K 49. XI p. 379—XII p. 377. G a

p. 411.

F p. 290, 18—19 sJjlJI xj.j'bS! 11 maq., Ü. Hunain.

U p. 96 Inhalt : maq. 1—2 Aufdeckung irriger Methoden,
maq. 3 die rechte Grundlegung (orut^eiwiug) der ganzen Wissen-

schaft in Bezug auf die »ersten“ Kräfte der Heilmittel, maq. 4 die

»zweiten“ Kräfte, d. h. Geschmack und Geruch, maq. 5 die „dritten“

Kräfte, d. h. die Erzeugung der Wärme, Kälte, Trockenheit und
Feuchtigkeit, maq. 6—8 Kräfte der Heilmittel, die Theile von

Pflanzen sind, maq. 9 Kräfte der mineralischen, maq. 10 Kräfte

der animalischen und maq. 11 der aus dem Meere und dem Salz-

wasser stammenden Heilmittel (die letzte Angabe passt nur für

cap. 2).

Merx hat in B. XXXIX p. 237—305 dieser Zeitschrift Proben
der syrischen üebersetzung gegeben, und zwar 1. 6 ngooiutov
(K XI p. 789— 798), tt und tg (p. 853—854), 1. 7 ngooiutov
(XII p. 1— 4), 1. 8 npooifuov (p. 83—84) und t (p. 116— 117)
summt den Argumenten dieser drei Bücher.

Nach F p. 272, 17 verfasste schon Thabit ibn Qurra (st 901)

einen Auszug aus diesem Buche.

48) flgug Tlißtuva ntg't rrg iftfgtaxt/g. K 98. XTV p. 210
—294 und liegt &rjgiaxr

tg ngög llautfihavov. K 99. XIV
p. 295—310. F p. 290, 28— 291, 1 kennt nur das erste dieser
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beiden Werke: ^Jl »LjJl v »LX3
,

Ü. Jal.ijä ibn ul-Batxiq

;

U p. 98 kennt beide. (Für (jm^LaJLxJL* lies
,

für

r
^i lies !). Höchst wahrscheinlich aber enthalten die vor-

handenen Handschriften vielmehr die Uebersetzung der ächten

Schrift des Galen Jlepi ctvtiöo ttuv ß". K 81. XIV p. 1

—209.

F p. 290, 28 t!.obU jJblüJt uaf, 2 maq., Ü. ‘{sä

ibn Jahjä.

U p. 28 Inhalt: maq. 1 vom Theriak, maq. 2 von den andern

Gegengiften (oüyÄjw)

.

49) "Ogot iarpixoi. K 102. XIX p. 346—462. F —

.

U p. 100 jilllaJl £ v_)JJ ,
5 maq.; doch hat Hubais

al-A‘sam nur die erste maqäla übersetzt. Inhalt: die Ausdrücke,

deren sich die Aerzte bedienen, und ihre Bedeutung.

50) IJepi Ttov idioiv ßtß/.ioiv ypcttp ij. K 71. XIX
p. 8—48. F—

.

U p. 90 d. h. Fihrist, 2 maq. Galen nennt

darin die Schriften, welche er verfasst hat, ihren Inhalt, ihre Ver-

anlassung. die Personen, denen er sie gewidmet, und das Lebens-

alter, in welchem er sie geschrieben hat, und zwar in maq. 1 die

Schriften über Medicin, in maq. 2 die Schriften über Logik, Phi-

losophie, Rhetorik und Grammatik.

F p. 15—16 erkliirt nr/vaS durch ^^3; dies ist bei

Häggi Chalifa III, p. 148 geradezu der Titel des Buches (Flügel

übersetzt recht verkehrt: in uno aliquo librorum XVI genui-

noruin); U p. 75 sagt statt dessen

Viele der bisher genannten Titel, desgleichen mehrere Inhalts-

angaben . besonders von Nr. 24 und Nr. 25
,
gehen auf diese

Schrift des Galen zurück. Ferner enthalt U die wörtliche Ueber-

setzung zweier längerer Abschnitte, nämlich von xa&tÖpvaag
tuavTOv iv rfj TrctTpidi (K p. 17) bis rrjv üaxtjßiv uot naaißytv

(p. 19 ult.) und von tu nepi (ftuvi]g (p. 13) bis ctg rr;v naxgiöa

(p. 15); dagegen ist die Geschichte von dem Stenographen bei

F p. 16 keine Uebersetzung, sondern eine anekdotenhafte Zu-

stutzung der Quelle (K p. 14). Immerhin müssen wir constatiren,

dass es eine arabische Uebersetzung dieses Werkes gegeben hat,

und dass wir recht erhebliche Bruchstücke derselben noch heute

besitzen.

51) liegt Tcc^eug tiZv tÖiwv ß
t
ß /Li tu v. K 72. XIX

p. 49—61. F —

.
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.

U p. 90 'jtlJs J, v_jU5‘. Anweisung, in welcher

Reihenfolge seine Schriften gelesen werden müssen. Ein längeres

ungenaues Citat (K p. 59) findet sich U p. 71.

52) fltgi rt&wv d'. G< p. 45 cf. K p. CC; F p. 289. 2;

U p. 76 ^jiXS

.

In dem interessanten Gitate aus dieser
u

,

im Urtext verlorenen Schrift kommt als Zeitbestimmung das neunte

Regierungsjahr des Commodus vor, woraus ein terminus a quo

für die Abfassungszeit derselben und zugleich der Nr. 50 ge-

wonnen wird.

Schliesslich enthält U (p. 80 — 81, 85—86) sehr umfang-

reiche Fragmente einer sonst unbekannten Schrift, ,i yjLitl"

J*_*oUUt L . 'I
,

welche eine Selbstbiographie zu sein vor-

giebt, offenbar aber von einem Späteren aus ächten Galen-Werken

und andern Quellen zusammengestoppelt ist.

Uebersicht der in europäischen Bibliotheken vor-

handenen arabischen Gal e n- Ha n d sc h rif t e

n

•).

Die 16 Schriften des Kanons finden sich im Auszuge
(

des Johannes Philoponos Grammaticus Brit Mus. 444

,

ferner

(gewiss auch nur im Auszuge und nach dem Kataloge ohne Nr. 4

und Nr. 1 1) Medic. 235 ; die ersten 8 im Auszuge des Hunain

Brit. Mus. 1356; die ersten 4 in Hunnins Uebersetzung Paris

1043; Nr. 5, 6, 7 Escur. 876; Nr. 5 und 6 Paris 987, dieselben

im Auszuge des Abd-l-Farag al 'UÜi't» Paris 1097 ;
Nr. 1 und 9

Paris suppL 1002; Nr. 9 und io" Escur. 795; Nr. 9 (1. 1— 2).

10, 15 Escur. 843; Nr. 6 und 7 Escur. 844; Nr. 12, 13, 14

Escur. 793.

Einzelne Nummern des Kanons sind in folgenden Handschriften

enthalten

:

Nr. 1 Escur. 847 (mit Conunentar); Nr. 2 Brit Mus. 443,

Escur. 878 (mit Commentar); Nr. 3 Berlin, Wetzst. II 1184

(Commentar) ; Nr. 4 Escur. 799 (im Auszuge) ; Nr. 6 Escur.

874; Nr. 7 Escur. 841, 842, Lugd. 1297; Nr. 9 Escur. 794,

796, 875, 814 (nach dem Kataloge nur a —y'), 855 (nur a —(?),

Nr. 10 Gotha 1901, Münch. 803 (nur einzelne Blätter): Nr. 11
8‘ Gotha 1904, 1905; Nr. 15 Lugd. 1298, Gotha 1902. 1903.

1) Ueborgangen sind die Commentaro Galons zu Schriften des Hippokrates

und mehrere auf der Bibliothoca Escurialis befindlichen Comrnontare spaterer

arabischer Aerzte zu Schriften des Galen, desgleichen alle Den Herren

Professoren Zotenberg und Ahlwardt und Herrn Dr. Pertsch in Gotha, welche

mich bereitwilligst bei der Anfertigung dieser Uebersicht unterstützt haben,

spreche ich an dieser Stelle meinen Dank aus.
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1904, Brit. Mus. 442 (nur 1. 1—3), Bodl. 615 (im Auszuge),

Paris suppl. 1077 (bis ins 5. Buch hinein), Escur. 798 (nur

1. 1— 6. ausserdem das Ganze im Auszuge): Nr. 16 Paris 986,

Medic. 226, 250. 263. Lugd. 1299 (im Auszuge).

Von Schriften Galens ausserhalb des Kanons giebt es nur

folgende in arabischer Uebersetzung

:

Nr. 19 Paris 988. 1044 (Commentar), 1073 (Ende des 2. und

das 3. Buch), Escur. 845 (1. 9— 17), Gotha 1906 (Commentar zu

1. 11); Nr. 24 Brit. Mus. 1355, Bodl. 567, 570 0- 10—15 Ab-

schrift von 567), Paris suppl. 1002, 2 (Abschrift von Bodl. 570);

Nr. 31 Escur. 844; Nr. 32 a Escur. 791 (1 4—6), 797 (1. 5—10
mit Commentar), Berlin, Wetzst. I, 89 p. 114—483, Paris suppl.

1058 (Fragmente von 1. 1. 3. 5), Nr. 32 ß Escur. 792 0- 5— 7),

Berlin, Wetzst, I, 89 p. 1— 113; Nr. 34 Escur. 798 (?), Paris 1073

(Ende des 2. und das 3. Buch?), Nr. 43 Bodl. 579. Medic. 235;

Nr. 47 Medic. 226. 235, Paris 1073, Escur. 789, 790 (1. 6—11),
798 (1. 1); Nr. 48 Berlin, Wetzst. I, 89 p. 484—552, Petersburg

123 (Dorn, Manuscrits et xylographes) cf. Wien 1462; Nr. 49

Lugd. 1300.

Emendationen zu Ja'qübi I, p. 106—133 *).

p. 107, 1. 5 v. u. lies für iUJl (Aphorism. Calcutta).

p. 108, 1. 11 vielleicht ist 1 ?
statt Ly»»- zu lesen (ibid.).

p. 108, 1. 5 v. u. Für das verkehrte ufaOto weiss ich keine

plausibele Conjectur.

p. 108, 1. 3 v. u. lies für (Urtext (faovyi).

p. 109, 1. 1 lies für (Urtext

ro awun Tüi<(uv).

p. 113, 1. 4 vielleicht o*.**'« (cf. p. 114, 1. 5 v. u.) für

(Calc. .

1) Gewiss müsste man dio Zahl meiner Emendationen verdoppeln und
verdreifachen, um einen völlig lesbaren Text zu erhalten. Die Abschreiber
waren ohne Zwcdfel auf diesem ihnen ganz fremden Gebiete oft in grossou

Nöthen. Aber auch der Archetypus enthielt schwerlich einen durchweg corroc-

ten, d. h. den griechischen Quellen adäquaten Text, da Ja‘qfibi offenbar keinen
Gewährsmann von der Bedeutung eines Hunain hatto. Am allerwenigsten soll

in meinen bescheidenen Kmendationsvorsucheu ein Vorw'urf gegen den ver-

dienten Herausgeber liegen ; weiss ich doch rocht wohl
, wie viel schwerer es

ist, ein Feld urbar zu machen, als auf eiueui bereits bebauten Felde uoue
Früchte zu finden.
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p. 113, ult. vielleicht ^I*aÄs für u* .1., * S (Urtext
, vulgo

&(p/uat'vovrat).

p. 116, 1. 1 vielleicht iCjUai für \xJJu (Urtext il’otpiti Ai,

- J

Culc. dO j

.

p. 116, 1. 4 v. u. lies _1_> für .

(LJ E»

p. 119, 1. 5 v. u. lies ä i '» i (cf. p. 124, 1. 8) für

tUbj xsrj'uo

.

p. 120, 1. 3 hinter ist ausgefallen tjcjs Jjo. .

p. 126, 1. 8 lies für (Urtext Svvovai re xat

tnixiXXovat).

p. 126, L 9 das £ vor tJLiJi ist zu streichen.

p. 130, 1. 14 lies oblc für o'u*iLe (cf. unsere Nr. 21 der

Schriften Galens).

p. 130, 1. 16 lies olLjLjJI. für obJaJtj (cf. Nr. 24).

p. 131, 1. 4 „\jJij' ist Dittographie aus der vorher-

gehenden Zeile (das Richtige cf. Nr. 24).

p. 131, 1. 2 und 3 v. u. lies für K_cjujt (Urtext

xt%vuivwv).

p. 132, 1. 4 lies x g. — i l für (oder heisst iu-

auch Vorderarm?).

p. 132, 1. 5 lies *rA*aÄi!}
für (cf. Nr. 25).

p. 132, 1. 10 lies für
c
,bJJI. (cf. Nr. 25).

p. 132, 1. 2 v. u. die ersten 6 Worte sind einzuklaminern

(cf. p. 130, 1. 13).

p. 133, 1. 9 lies (j^LcNI für das zweite (cf. Nr. 9).

p. 133, 1. 5 v. u. lies für (cf. Nr. 41).

p. 133, 1. 3 v. u. lies für (cf. Nr. 44).
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Die Aussprache der semitischen Consonanten *1 und \

Eine Abhandlung über die Natur dieser Laute

von

Fr. Philipp!.

Ueber die Aussprache der semitischen Consonanten i und >

herrscht heut zu Tage unter den Semit,isten ziemliche Ueberein-

stimmung. Sie sollen dem Wesen nach Consonanten sein,

t ein labialer
,

' ein palataler Engelaut ') ,
oder aber flüssige Mit-

laute *) oder Halbvocaie
,

die durch ein Reibungsgeriiusch sei es

der beiden Lippen
, sei es der Zunge mit dem harten Gaumen 3

)

verursacht werden. Die meisten neueren semitischen Grammatiken
vergleichen nun das i, um seinen Laut noch nüher zu bestimmen,
dem englischen w, den sie natürlich als entsprechenden Reibelaut

oder Consonanten auffassen. So sagt z. B. Ges. K. 4
) »w wie engl,

w, sehr nahe dem u“ (also doch nicht gleich !) , Stade 5
): ist

nach dem Arab. zu schliessen als reiner Lippenlaut ent-

sprechend dem w der Engländer gesprochen worden“, Nöldeke

1

’):

,0 ist immer das vokalische engl, w, nie das deutsche w, und
zerfliesst daher leicht völlig in ein u“, S o c i n !

) : ,j ist engl. w\
Äug. Müller

6

), schreibt allerdings auch: ist wie das engl, w

1) Conf. König: Hist. krit. Lohrgeb. der hebr. Sprache I, p. 34 b, p. 35 d.

2) Conf. Ewald: Ausführliches Lehrb. der hebr. Sprache etc. § 43; Ges«-
nius hebr. Graromat. ed. E. Kautzsch 24. Auflage, § 6, 4.

3) Conf. Stade: Lehrbuch der hebr. Gramrnat. § 68c.

4) 1. c. § 5, 2.

5) 1. c. § 68c. Weiter heisst es daselbst: „1 ist entsprechend

. . . . unserem u nach q gesprochen worden“. Das ist nun gerade total ver-

kehrt. Unser u nach q ist als dor tönende (stimmhafte), oft tonlose (stimmlose),

bilabiale, in Mittel- und Süddeutschland herrschende Spirant w zu sprechen,

durchaus wie wir noch sehen werden, verschieden vom engl, w *= u. Conf.

Victor Elemente der Phonetik § 99; Sievers: Grdzge der Phonet. 3. Anflge.

§ 15, 1 und Trautmann: Anglia I p. 593.

6) Kurzgef. syr. Gramm. § 2.

7) Arab. Grammat. § la, in d. porta lingg. orient.

8) Caspari s Arab. Gramm. § 1.
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auszusprechen“, setzt aber hinzu
:
»engl, wind = uind“. Indess hier

soll doch wohl das u das, wie Nöldeke sagt, vokal, engl, w, d. h.

fast dem Vokale u gleiche engl, w bezeichnen. Setzt Müller

doch an : aus £azawta wird gazauta wie aus ramajta ein ramaita

(1. c. p. 73). Allen diesen Grammatikern ist aber ' das deutsche

(norddeutsche) j. So umschreibt Ges. K., Socin, Aug. Müller das *

einfach durch j (s. a. d. ob. angef. 0. 0.). Stade nennt aber -

den ziiheren Gauinenspirant (s. § 68 c). Nur Nöldeke sagt

:

ist immer vocalischer als deutsches jod“ (s. 1. c. § 2). Und sowohl

der EnglUnder \V r i g h t ) als auch der Phonetiker Brücke*)

parallelisieren wie engl, w mit j , so engl, y mit • Letzterer

nähert dazu j und ^5 resp. engl, w und y fast den Vocalen u

und i ohne sie ihnen jedoch ganz gleich zu setzen. Er vergleicht

nämlich das Reibungsgeräusch
,

das wir vernehmen sollen , wenn

wir von geschlossenen Vocalen zu offenen unmittelbar übergehen

(z. B. von u, i zu a), dem j und resp. engl, w und y, und

setzt dies engl, w gleich unserem mittel- resp. süddeutschen w
(w 1

)
3
). Hoffory aber will Brücke's Ansicht noch präciser so

ausgedrückt wissen
,

dass er meint 4
) , engl, w und y ,

die sich

übrigens im Deutschen nicht finden sollen (ihr Verhältnis zu semit.

3 und ^5 giebt er nicht an) seien wahre Zwischenstufen oder aber

1) A grammar of the arab. languago etc. 2te odit. p. 7.

2) Grundzügo der Physiolog. und Systcmat. der Sprachl. 2. Auflge., p. 35.

3) 1. c. pp. 34. 35. 48. 90. 91; auch seine Beiträge zur Lautlehre der

arab. Sprache p. 36 ftgde. lind Stade aut* p. 1 dieser Arbeit Aniu. 5. Un-
gefähr so auch in Bezug auf die horgehürigen engl. Laute: Earle: The pbi-

lology of the cnglish tongue p. 11G flgd. lind A. J. Ellis: Essentials of

phoncth. p. 43— 44 conf. Brücke 1. c. p. 92; auch desselben: On early

cnglish pronunc. pp. 51. 52. 184 flgd. Richtiger sprechen sich Sweet lElomentar-

bucli des gesprochenen Englisch Leipzig, Weigel, 1885) und Western (Englische

Lautlehre etc. lleilbronn. Hcnninger 1885) über das engl, w aus. So nennt

es Sweet (1. c. p. XXV) einet) gutturolabialen Laut, der eigentlich nur ein mit

stärkerer Lippenrundung gebildetes u ist; Western aber ein engl, u mit labialem

Geräusch oder „konsonantisiertes u“ t
allerdings noch verschieden von dem

deutschen w! (1. c. § 46; auch dessen „kurze Darstellung der ongl Aus-

sprache etc,“ lleilbronn, Hcnninger, 1885 p. 10). Mit dieser Auflassung deckt

sich wohl das, was Nöldeke als das Wesen dos syr. O angiebt, „das vokal,

engl. w“. Dagegen scheinen sie engl, y dom deutschen j gleichzusetxen. So

Sweet (1. c. p. XXV), Western (Kurze Darstellung etc. p. 9, § 16, doch Englische

Lautlehre etc. p. 27 ;
dagegen wiedor p. 57). Uebrigetis ordnen sie beide die

beiden Laute engl, w und y den Uonson unten unter, die Sweet als Geräusche
bezeichnet „die entweder durch Verschluss oder Verengung an irgend einer

Stelle des Mundkanals gebildet werden“. Sweet zählt sie aber zu den Halb-

vocalischen Gons., im Gegensatz zu den Reibelauten, während Western sie zu

den Spiranton (Englische Lautlehre p. 27) oder den Reibelauten („u Lippen-

roibelaut“; kurze Darstellung etc. p. 10) rechnet

4) Ad alb. Kuhn: Ztschrft. für v. Spf. Bd. XX111 p. 552 tigd.
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Zwischenlaute zwischen Consonant und Vocal, „bei denen die Ver-

engung lockerer als bei den Consonanten und enger als bei den

Vocalen sei*. Endlich sieht Spitta

1

) das vulg. arab. }, das er

dem engl, w vergleicht, an als eine Verschmelzung eines u mit

folgendem w, das vulg. arab. ^5 aber als eine solche von i mit

folgendem j ,
was er übrigens nicht englischem y gleichsetzt *).

Diese Ansicht hatte schon Brücke in der ersten Auflage seiner

Grundzüge ausgesprochen
, hat sie dann aber in der zweiten

3

)

geändert. Debrigens galt ihm, was von s und gleicherweise

von engl, w wie engl. y.

1 und ' sind aber als Consonanten
,
um uns auf das

Hebr. hier wesentlich zu beschränken, nach Olshausen
,

König,

Kautzsch u. a. m. überall ursprüngliche Reibelaute. Indess sollen

sie so weich sein und so nahe an die entsprechenden Vooale

u und i grenzen, dass wenn sie z. B. nach Kautzsch *) unmittelbar

nach einem homogenen Vocal oder nach kurz a im Inlaut,
oder aber vocallos nach Schwa quiescens am Wortende zu stehen

kommen, sie fast immer in dieselben zerfliessen, ebenso wie auch

umgekehrt dieselben, wenn ihnen ein heterogener Vocal vorhergeht,

in sie wiederum übergehen können, — und zwar wenn ihnen ein

homogener Vocal vorhergeht, immer mit diesem zu einem noth-

wendig langen Vocal contrahirt werden, wenn ihnen aber ein

kurzes a im Inlaut unmittelbar vorausgeht, fast immer mit diesem

zu dipht au resp. ui Zusammengehen, die der Regel nach später

zu 6 resp. e contrahirt werden etc. etc. So heisst es nach Ols-

hausen, Kautzsch A
) und a. hebr. ursprünglich walad, später jälad,

ursprünglich janak, später jänak etc. etc. in Bezug auf das i und '

ursprünglich nach Kautzsch“) ‘“süwöt, n°kijim, ibrijim, allein

nach Olshausen 1
): baj«tä, ‘awria (ribiy), saw«‘at (njfi®) saw'ätam,

haj®&ar (HB'H) ,
nach Olsbauseu, König, Kautzsch“) und a. im

stat. abs. mäwet, bajit, kaw (sic), gaj (x^i), aus ursprünglichem

mawt, bajt, saw’, gaj’, ferner Ssalawti (im Inlaute am Schlüsse der

Sylbe! ), Sälew a
), täw, kavv, gew, ziw, göj, chaj, gälüj etc. etc. Da-

1) Grammat. dos arab. Vulgärdial. von Aegypten.

2) Es heisst dort p. 14: „Wau . ... ist ... . mit u auzusotzen, und

dann leise nach w zu verschleifen , z. B. we „und“ „uwe“. Je .... ist ... .

init i anzusetzen, und dann leise nach j zu verschleifen z B. j k. ,/>!“ „\ja“.

3) 8. 2. Auflgo p. 91.

4) Ges. K. § 24.

5) Ges. K. § 69 conf. auch Caspari-M ü Her §§ 142, 146.

6) Ges. K. § 24, l,a.

7) Olshausen: Lehrb. der hebr. Sprache § 130b; 141 e; 256b.

8) Ges. K. §§ 8, 5; 24, l.a; 75 und 93 Anm. 5; auch Olsh. § 233b
9ji Nach König: salavti, sälev etc. etc. „woil das w am Wortende (?) in

den leichteren Laut des deutschen v (oder aber ff) übergeht" (s. I. c. § 8, 3d).
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gegen wird nach allen eben Genannten z. B. aus ursprünglichem

huwsab ein hüsab, aus wenigstens in Bezug auf den ersten Radical

ursprünglichem jijkas ein jikas, aus einem in Bezug auf die erste
Sylbe ursprünglichen jawsib ein jaukib und sodann jösib, ebenso

aus ursprünglichem rnajtib ein raaitib und sodann metib '), aus

ursprünglichem mawt , bajt im Stat. constr. ein maut , bait und
sodann möt, bet ä

), aus ursprünglichem majminim, ’ajsirem. hajsar.

bajta . ‘awlä etc. ein raaiminim , ’aisirem, haisar, buitä, üulä etc.

die auch im spitteren Hebr. nicht contrahirt sind 3
), endlich au»

ursprünglichem paiy ,
tuhw, ein p°ri, töhu. Umgekehrt wird aber

nach den in Rede Stehenden 4
) aus dem End-u nach ursprüng-

licherem kotalti + u ’fibi -j- u. d°bärä -(- u ein krtaltiw, ’abiw und

debäräw (rnan).

Allerdings sind nach Stade consonant. 1 und ’ nicht überall

ursprüngliche Reibelaute, sondern nur theilweise und werden dann

ebenso behandelt wie nach Kautzsch u. a. — so jälad (aus ursprüng-

lichem walad) gew, göj. wäw, täw, chaj, kaw, jit aw, säwa (rv.o) 5
),

aber aus ursprünglichem huwrad ist geworden hürad l;

) , aus ur-

sprünglichem nawDab ,
niajsar

,
majmin sind schon im Semi-

tischen geworden nausab , inaisar, maimin . die im Hebr. ge-

wöhnlich zu nü&ab mesar contrahirt, bisweilen aber uncontrahirt
geblieben sind, so maiminim ’), — theilweise sind sie aber erst aus

u und i verhärtet, so in den Bildungen und nb ®) (daher sind

die 1 und > in mawet, bajit , liäw, laj»lä etc. erst aus maut, bait.

lail , die im stat. constr. zu möt, bet contrahirt sind 9
) ,

in sälew.

ga’awä, ’aljä, &ibjä l0
) erst verhärtet), wie auch das u des Suffixes

der 3. pers. sing, event, sich in w oder das i des Duals in j ver-

wandelt (so wird aus ursprünglichem nutattihü ein nrtattiu, nrtattiw,

aus ursprünglichem malakaihü, melächaiu, inüachaiv, ein m«lachäv

(so! mit v am Schluss des Wortes!), aus ursprünglichem misraim.

1) Conf. G es. K. § 24, 1. 2; und. Caspari-Müller §§143. 145. 146. 173, 1.

2) Conf. Go 8. K. § 93, 1.

3) Es Ist nach Kautzsch nicht ganz klar, ob man in diesom Fall au lesen

hat majminim etc. oder maimin im, da er die Transscription der Formen
unterlässt und sie nur als nicht contrahirt bezeichnet, was aber sowohl

von majminim etc. als maiminim etc. gilt; conf. Kautzsch §§ 7, 1. 2b;
24, 2 b Note 1; 70, 2; 84 a, 1 b; 90, 2a; 93 Anra. 5. Doch hat man nach

§ 90c a. K. baj'tA zu sprechen. Dagegen transscribirt allerdings König p 50

’iyKir aber pp. 437. 438 schreibt er „mit unversehrtem Diph-

thong“.

4) Conf. Ges. K. §§ 58, 3a; 91, 1 Anm. 1; und 2.

5) 1. c. §§ 97; 115a; 118; 143b; 183; 184; 190

6) 1. c. §§ 119a; 121.

7) 1. c. §§ 116; 120. Auch soll man hebr. 'aulä sau kti

(
nPXy£), salauti etc. sprechen, welche erst auf hebr. Boden an» ‘awla, saw4 »-

tS otc. etc. entstanden sein sollen, 1. c. § 98.

8) 1. c. § 143 b und d.

9) 1- c §§ 98: 99 d und Anm. 2; llOd; 194a.

10)

1. c. §§ 192 a und b; 203.
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misraima ein misr&jiro, misrdj emä *) etc.), welche ursprünglichen u
und i sich dann aber auch noch erhalten haben können, so z. B.

'“ist, '“3 etc. 'Sr, min, tn !
). Indem auch Nöldeke in seiner

Einleitung zur Formenlehre der syr. Gramm, andeutet, .dass der

Ursprung der schwachen Wurzelarten ein sehr verschiedener und
wenigstens in vielen Fällen die Annahme eines ursprünglichen w
oder j als Radical eine blosse Fiction ist“ 3

), unterscheidet er jedoch

nicht genau, oh und wann w resp. j ursprünglich und wann sie

event. erst aus u resp. i hervorgegangen sind 4
) und ohne auf den

Ursprung der w und j einzugehen, behauptet er, Silben- (Wurzel-)

anlautendes o sei das vocalische engl, w, Silben- (Wurzel-) an-

lautendes „ sei aber immer vocalischer als deutsches j zu sprechen,

dagegen silbenauslautende o und w seien viel zu vocalisch ,
als

dass sie hier wahre Consonanten sein könnten
;

sie bildeten dann
stets einfache Vocale oder Diphthonge so syr. üüdäjä, nicht !suw-

daja, lau, nicht law, q«rau, nicht q®raw, galliu, nicht galliw etc. etc.,

’aineq , nicht ’ajneq . ’auteb , nicht ’awteb etc. etc. . hehr, abiu,

melächäu nicht nach der barbarischen Gewohnheit ’äbiw, oder gar

ablf etc. zu sprecheu 5
).

Nach Ewald ®) dagegen und Dillmann ~) sind consonantische

1 und ' überall erst zu „Hulbvocalen“ oder .Mitlauten“ aus den

Vocalen u und i verhärtet. Daher haben sich u und i noch

immer nach unmittelbar vorhergehendem homogenem Vocal, mit

dem sie nur zu einem wesentlich langen zusammengeflossen sind

(so ist ursprüngliches hu-u&ab geworden zu liüsah, ursprüngliches

ji-inak zu jinak, ursprüngliches ‘asüu, nakii zu ’iir '];:
8
)), nach

unmittelbar vorhergehendem a
,
im unbetonten Auslaut des Wort-

inlauts, wo au, ai zu ö, 6 contrahirt (so sind aus ursprünglichem

hauSib geworden hüsib. aus ursprünglichem hainik geworden henik,

aus ursprünglichem maut, bait etc. im stat. constr. geworden uiüt,

bet”) etc.), bisweilen aber in der Aussprache gehliehen sind (so

%) 1 c. §§ 113d; 339 d Anin 2 ;
342b Anm

;
d Aura. 1.

2) 1. c. §§ 142a b; 196a-, 198a.

3) I c. §§ 57; 98; 41; 177.

4) Conf. 1. c. §§ 175 Hgd. 176.

5) Conf. 1. c. §§ 2. 40. 175. Also wird beispielsweise galliu und nicht

galliw nach Niildoke gesprochen, nicht weil das u ja ursprünglich Vocal ist

und mit dem vorhergehenden i naturgemäss den Diphthong iu bildet, sondern

weil das O bier viel zu vocalisch sei
,

als dass es ein wahrer Consonnnt soin

könnte. Kesser sagt er schon in <1GA. 1884 Nr 26 p. 1017: In "P*1C ist ein-

fach ein „durch Antreten von fl an i entstandener Diphthong iu anzuerkennon".

6) 1. c. § 52 a— c.

7) Aethiop (Irammat § 49.

8) 1. c §§ 42b; 131c; 189a; 149g; 189d.

9* * c
- §§ 43a. c; 36; 213e; auch Dillmann 1 c. §§ 39. 49.

Hd XL. 43
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Haurän
,

piin, haischir -i-.i';:? ') etc.), endlich ,am Ende irgend

einer dreilautigen Silbe“ erhalten (so -nc, ’tnr*) etc.). Das

u aber nach unmittelbar vorhergehendem a im betonten Auslaut

des Wortinlauts einer ursprünglich zusammengesetzten oder ein-

fachen Silbe, auf die jedoch wiederum eine mit einem Consonanten
beginnende Silbe folgt (rin, Nid, 'rnbts, rtbir etc.), oder nach

jedem unmittelbar vorhergehenden
,
heterogenen Vocal (mit Ein-

schluss des a!) im betonten Auslaut am Wortende (käv , lälev.

‘änäv, piv, järnäv etc.) verhüllet sich zu v, wahrend das i nach

vorhergehendem a im betonten Auslaut des Wortinlauts einer ur-

sprünglich zusammengesetzten Silbe allerdings auch zu j sich ver-

härtet, in allen andern Fällen aber nicht zum entsprechenden Halb-

vocal j wird, ebenso wenig aber als straffer Diphthong J
), sondern

„kurz nachtönend und verklingend“ zu lesen ist (also büjit, sam.i-

jim, aber chäi, gäV (crs), göf
,
m«lächä\' *) etc.). Doch gehen aus

u und i unmittelbar vor allen Vocalen ein v und j hervor, so

z. B. wird aus ursprünglichem ualad, iatab, ein jälad
,
jatab ; aus

den Consonanten nach ursprünglichem j
e ualjil, j°iatib, hitualid etc.

ein bn”, 3ü?', tb-ri“ etc. etc., aus ursprünglichem ‘asüuät, nakiiim.

‘ibriiim, göiim, natüiat etc. ein ‘“süwöt, n' kijim , ‘ibrijim, göjim.

n*-‘(üjä 5
) etc. etc. Indess abgesehen von der Streitfrage ob conson.

i und > überall (so Ewald , Dillmann und auch Nöldeke)
,

oder

zum Theil (so Stade) aus u und i hervorgegangen
,
oder aber

fast immer ursprünglich sind (so Olshausen
,
König, Kautzsch),

scheint unseres Erachtens unter allen Forschern, die ebeu conson.

i und > als eine Art Reibelaut ansehen
,
nur Olshausen die-

selben, wo sie nicht als Vocalzeichen bezeichnet sind, wenigstens

nach der Masora consequent für solche zu halten, und ebenso gut

wie z. B. p oder einen anderen Consonanten , so auch i und *

als Consonanten zu fassen und immer als w resp. j zu lesen.

Während er daher im Anlaut der Silbe - resp. i in üebereinstimmung
mit allen Forschern als j resp. w liest, so sieht er sie als Aus-

laut der Silbe
,
wo sie ebenso wie alle anderen Consonanten be-

zeichnet sind , als eben solche Laute an
,

und liest nicht Saleu,

tau, kau etc., göi, galüi etc., äbiü, m®lächäu etc. aber jasab etc.

1) I. c. §§ 36»; 131 c.

2) 1. c. § 57 a.

3) Mit Ausnahme der betreffenden Vorbaiformen der Hw, wo da» au»

ai hervorgogangone e sich nicht selten zu i vereinfacht, so z. B. aus ursprüng-

lichem galaita wird rv\!33, dann ivbi etc. §§ 36b; 198a.

4) 1. c. §§ 43; 44; 55d; 186c; 249b etc.; couf. auch DillmAnn 1. c.

§ 39 b. Nach Ewald gleichfalls bi\j ’tliu (nP*2) conf. nb^b wie

nnir etc., §§ 21 f; 173h; 216c.

5) 1. c. §§ 44; 53 a; 54 b, c, d; 189a; b; uueh OillmAnii 1. c. §§ 40;

49; 68 c, 93 flgd.; 105.
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(so Nöldeke)), da die Laute eben hier nach der Masora nicht

anders bezeichnet sind als dort, nicht galt, gölf, gälüt, mc lächat,

haurün
,
haiMr etc. aber äsalavti, ‘avla, käv

,
üälev, piv, jämäv etc.

jälad, jätab etc. (so Ewald, Dillmann), nicht maimfnim, ‘aulü,

?>au‘üti, sälauti etc. aber gew. gö j ,
wäw, chaj, laj°lä etc., n«tat-

tlw, m« lächäw etc., auch jalad etc. (so Stade), nicht mai-

minim, ’aisirem , haikir
, 'aulä

,
aber sälawti

,
sälew

, täw, gew, göj,

gälüj
,
'äbiw, d«bäräw etc. etc. und auch jälad etc. (so Kautzsch),

sondern er liest von seinem Standpunkte ganz consequent nach

der Masora, ebenso wie jäläd etc., so auch Sälawti

1

), sälew,

täw etc., göj, gälüj, abiw, m'lächäw, buj <'tä
,

‘aw»lä, saw‘"at,

haj c sar, Ijawerän s
) etc. etc. Wenn daher auch Olshausen in

Rezug auf i und ' allen anderen erwähnten Forschem gegenüber

seiner Consequenz wegen im Rechte bleibt, — nur hätte er i

engl, w gleichsetzen, dann aber auch > engl, y aus denselben Grün-

den vergleichen können , so ist doch die Frage
, ob er wie auch

die anderen Forscher ein Recht haben, consonant. i und ' wie

die damit gleichen engl, w und y, wirklich für Reibelaute an-

zusehen? Unter den älteren Semitisten sagt nur de Sacy 3
), dass

das arab. ; ,ne represente pas veritablement une articulation“,

dass es also ganz unserem u gleicht. Doch sieht er als das

Wesen des Diphthongs, den dieses u mit dem folgenden Vocal

bildet, fälschlich die schleunige Verbindung der beiden Vocale

an, „en Sorte que l’on aperijoit ä peine la distinction“. Unter

den Semitisten heut zu Tage sagt aber Glaser 4
) , dass das vulgär-

arab. wau „in manchen Gegenden, besonders in Maghrab, in vielen

Worten geradezu wie das übrigens mit ihm sehr verwandte u
ausgesprochen wird“. Doch .abgesehen davon, dass nur das vulgär-

arab. • uud zwar nur sporadisch = u sein soll, kennt er in der

Aussprache keinen Unterschied zwischen diesem u und dem folgen-

den Vocal. Schon Kräuter

5

) und nach ihm Sievers*1

) u. a. m.

haben aber dargethan , welche traurige Verwirrung unter den

Lauten seit der von den ältesten Zeiten an gemachten Eintbeilung

der Luute in die beiden Hälften, Vocale und Consonanten geherrscht

bat, und sagen wir unter sämmtlichen Semitisten noch herrscht,

trotzdem ihnen die Forschungen namentlich von Sievers nicht un-

bekannt sind. Durch diese Eintbeilung wird zunächst den Lauten

ein verschiedenes Princip zu Grunde gelegt. Die Vocale sind

1) Es ist in der That inconseqncnt nach der Schreibung der Masora bei-

spielsweise lesen zu wollen bibl. aram. sin aber ziwohi Dan. ö, G. 9 oder

ziwai 7, 28.

2) 1. c. § 215 b.

3) Gramm. Arab. 2 edit. 1, 52.

4) Sitzuugsbb. d. k. böhm. GG. der WW. 1885, p. 9.

5) Zur Lautverschiebung pp. 113. 114.

6) Gruudsiige der Phonetik etc. 3. Autl. 1885 p. 36 flgd.

43*
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bezeichnet nach ihrem Wesen, ihrer physiologischen Beschaffen-

heit, als die Laute, welche mit Hülfe der vox hum&na, der tönen-

den Stimme gebildet werden, als die tönenden Laute, die Stimm-
laute, von denen man aber die Stimmlaute 1, m, n u. s. w. mit

Unrecht ausgeschlossen hat. Dagegen sind die Consonanten nach

der Function der Laute bezeichnet, als die Laute, welche in

der Silbe nur „consonant“, nur untergeordnete Begleiter der Laute

sind, welche den eigentlichen Silbenaccent bilden. Da nun aber

die Vocale der Regel nach das silbenbildende Element, der Silben-

gipfel oder Träger des Silbenaccents waren, so wurden sie im
Gegensatz zu den Consonanten zum silbenbildenden Element
schlechthin erhoben, obwohl sie doch bisweilen nicht silbenbildend

waren, und die Consonanten, die hinwiederum bisweilen silben-

bildend waren, nahmen im Gegensatz zu den Vocalen den Charakter

von Lauten an, die ihrem Wesen nach, etwas anderes, als Vocale

waren. Durch diesen Doppelsinn
,
den die Laute erhalten haben,

ist es in der That nur gekommen, dass die Consonanten engl, w
und y, wie somit. n und < einen nicht vokalischen oder

fast nicht vokalischen Werth, event. fast vokalische
Natur 1

) erhielten, dem Wesen nach Consonanten, nur Reibe-
laute oder Spiranten waren. Wir theilen dagegen sachgemfiss

die Laute mit S i e v e r s ein entweder hinsichtlich ihrer Function

in Sonanten d. i. Laute, denen in der Silbe die grösste Schallfülle

eignet
, und Consonanten d. i. Laute

,
die an Schallfülle in der

Silbe den Sonanten nachstehen, oder hinsichtlich ihres Wesens in

Sonore (Stimmlaute) und Geräuschlaute 2
) und können nun be-

haupten, dass engl, w und y oder aber semit. 1 und •* zwar
ihrer Function nach Consonanten, aber trotzdem ihrem

Wesen nach Vocale nämlich u und i also consonantische oder
mitlautende Vocale sind. Daher sind aber im Semitischen die

consonantischen Vocale wie alle anderen Consonanten durch

besondere Zeichen (i und ’) ausgedrückt. Indem nun der per-

pendiculäre Strich unter dem Vocal in der lateinischen Schrift

den Sonanten bezeichnen soll
,

spricht man demnach engl.:
uell, uisch (geschrieben : well, wish *) ,

uater
,
uood

,
uuinnn, uulf,ii i i T i i i

uulston (geschrieben: water, wood, woman, wolf, Wolston *),

i i

1,1 S. Nüldeke in GOA. 1884. Nr. 2G p. 1017.

2) Diese fiinthoilung der Laute beruht allerdings auf akustischer, nicht

genetischer Grundlage. Sie bietot aber dem Sprachhistoriker erhebliche Vor-

theile dar (conf. Sievers 1. c. p. 73). Für eine mehr rein genetische Betrach-

tung der Sprachlaute, die aber doch auch das akustische Moment berück-

sichtigt, vergl. Vietor 1. c. p. V tigd.

3) Vietor: Elemente der Phonetik etc. Heilbronn , Henninger 1884,

p. 30.

i) S. Vietor 1. c. p. 81.
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ies, ioung (ioeng), (geschrieben: yes. young) 1

), ieux, Jone, iacht,
i t Y | i

iatagen (geschrieben
:
yeux, Yone, yacht, yatagen) *), nau, grei, dei

iii iii
(geschrieben: now, grey

,
day) s

) ,
bruu, cruu, diüu (geschrieben:

i i i

brew, crew, dew) 4
), blöu, böu (geschrieben: blow, bow) s

), boiII I

(geschrieben : boy) ®) etc. etc., hat man aber von Ur- und Anfang

an immer gesprochen im Ar ab. : ualada, iasara, iaktulu, — ’aulada,
iii iii i

‘
i i iii

iaugalu, iaisiru, ’aikaza, gazauta 7
) etc., welche letztere FormenII I I I I I I III

nicht erst aus ’awlada, jawgilu, jajsiru, ajkaza, gazawta etc. etc.

hervorgegangen sind, im Hebr. ualad, ialfas , ‘asüuat, nakiiim,
ii i i

‘ ii iii
‘ibriiim, natüiat etc., iaktul, haulad, nausab, maisar, haitab, maut,
iii iii ii ii ii ii ii i

bait, kau’, gai’, mautu. baitä
,

laila etc. etc., sprach man aber im
i i i i i i i i i

Hebr. später iälad, iäkas, ‘»süuöt, n®kiiira etc., ii^Jöl, wobei
ii i i

*
i r i i i ii

der consonantische Vocal wohl etwas geschlossener eingesetzt wurde

als der sonantische *)
,
hölid, nö&ab . mesar

,
h6(ib, im stat. abs.

ii ii ii ii

mauilt, bäilt 8
), so dass diese mit Ausnahme des jetzigen t fast

ii ii

gleich dem ursprünglichem maut, bait lauteten, säu (SCO), gai etc.,II I

S *
I

im stat. c o n s t r. möt . b6t etc.
,

feiner m&uta ,
baita ,0

) ,
laila,ii i ”i i i ii

nicht maweta, bäj^tä, lajela etc. 1,
) >

indem das sonantische ä oder
i ii iii iii

a + consonaut. u resp. i in der betonten, einfach geschlossenen

Silbe erhalten blieb (conf. mauät , baift, aber im stat. constr.
ii i r

1) 8. Vietor 1. c. p. 57.

2) 8. Vietor I. c. p. !I7.

3) 8. Vietor 1. c. pp. SG; 89.

4) 8. Vietor 1. c. p. 80.

5) 8. Vietor 1. c. p. 82.

6) 8. Vietor 1. c. p. 84.

7) Oie semitisch en Grammatiker fassen die Diphthonge hu, ai auf als

Verbindungon von einem Vocal mit einem Consonanten, freilich nicht ganz

richtig, es sollte vielmehr heissen : einem sonant. und consonaut. Vocal.

8) 8. Sie vors, 3. Auflge p. 146.

9) 8. To chm er: Z. f. v. Sprachw. I, 168, 169 und Vietor: p. 200 flgds.

10) In pausa: bäitä, conf. Gon. 19, 10.

11) Conf. uuch hassämüim!; für unsere Aussprache spricht doch auch

, -
’

!
1 1

n^n: Nura. 34, 5; mr<2 Jes. 28, 6; HS*! Ez. 47, 19; und n213 Mich.
t :

- ' 1 r : ii
1 r ;¥ ’ ’ i : i

4, 12. Das Chateph aber unter dem Guttural ist u. E. aus dem Schwa nuiescens

erst entstanden: nbn Geu. 24, 67; Jos. 17, 15.
T .. r 1 t ** - - ’
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nn-a), und die schliessende littera rc”32 nach Analogie von

Hin, rvi': etc. kein Dag. lene erhielt trotz unmittelbar vorher-

gehendem Consonanten mit Schwa quiesc. conf. bibl. aram. Xr"
O

im Gegensatz zu syr. ; so sprach man ferner in späterer

Zeit, noch diphthongisch: ljaurän, ‘aulä, lau'äti, sälauti, mai-
i i i i i iii i

minim, ’aisirem (wenn nicht dies verschrieben ist für ’»iass<>rem),
i i i i i i i i i

haisir etc. wo das consonant. u resp. i sich wohl aus sehr ver-
i i

schiedenen Gründen gehulten hat, und auch wie allerdings von

anderen Voraussetzungen Nöldeke richtig will: uäu, hai. salfcu;
i i ii

geu, zlu, göi. ‘äsüi, ’äbiu, d*' bäräu ') etc. etc. Daher spricht man
i i i ii ii iii

nun auch nach dem Schriftsystem der Masora, ebenso wie seiner-

seits ülshausen
,
consequent jedes i oder das nicht Vocalbucb-

stabe ist als consonantisches u resp. i aus
,

sei es im Anlaut der

Silbe am Anfang oder in der Mitte des Wortes (z. B. ualad,
i i

hitualed), sei es im Auslaut der Silbe im Inneren oder am Schlüsse
i i i

des Wortes (z. B. nbiy, nr-a (‘aulä, baitä), hai etc. 2
)). Wenn

Sievers 3
) in solchen Fällen zwischen dem cons. Vocal nach

dem silbenbild. Laute , die er beide als Diphthong bezeichnet,

und vor dem sonantischen unterscheidet, den er Halb vocal
nennt, so ist diese Bezeichnungsweise doch recht missverständlich

und daher zu vermeiden und ist auch factisch der Ausgangspunkt

vieler Irrthümer geworden. Nach Qitnchi 4
) aber sprach man

Formen wie bi:p- sogar ikjöl, d. h. man zog das consonantische
*' ii

11 Es bleibt also ln Fällen wie den beiden letzten das u von bä.
I

wandelt sich nicht in w
,
nur wird os cons. anstatt sonant. Wenn dio Masom

über 1 und ^ hinter einem heterog. Vocal am Schlüsse des Worts einen Punkt

setzt, so ist damit durchaus noch uicht ausgemacht, dass sio ein w und ) ge-

sprochen. Der Punkt kann auch bedeuten sollen, dass hier u, i (*, ') mit

dem vorhergehenden heterog. Vocal nur eine Silbe bilden sollen.

2) Also bibl. aram. ziu, aber auch ziuühi und ziuai, conf. S. 645 Anm. 1.

i iii ii
Jedenfalls hat man nach dem Schriftsystem der Masora stets 1 resp ** ent-

weder als Reibelaute oder als consonant. Vucale ausgesprochen. Das» sie aber

ursprünglich consonant Vocale gewesen sind, darauf weist uns doch hi«

dio notorische Verwendung von *1 und * in allou semitischen Schriftsystemen

als consonant. Vocalo in den Diphthongen (s. p. 652). Später mögen sio immer-

hin in den einzelnen Dialeeten, doch nur sporadisch so z. B. im Anlaut der

Silbe zu Reibelauten (w, j) geworden sein.

3) 1. c. pp. 141 flgd., 145.

4) S. Ges. K. § 24, 1.
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und sonantische i zunächst in ein wesentlich langes sonantisches i

zusammen , das sich aber in der unbetonten
,
geschlossenen Silbe,

auf die wieder eine folgt, sofort kürzen musste, conf. vulg. arab.

igy, in'al irkabu *) et-c. Ebenso erklärt sich Mich. 6, 10 C'N“
für C'Ti, vielleicht Mich. 6, 11: nsiNn, d. h. nSTNn für nST-n

und 'C'N, s. übrigens über die wahrscheinlich eigentliche Aussprache

dieser Wörter die Anm. 1 auf p. 650. Auf dieselbe Weise sprach

man in den LXX lacxdx anstatt iisl^ak und im Syrischen
i

, ^
ward in geschlossener Silbe ii zu i so oderII 0 4 4

etc.*). Vor einem Präfix sprach inan aber etc.
* *

indem der sonant. Anlaut des Wortes das Schwa mobile des

Praefixes verdrängte, conf. franz. l’on aus le on. Ebenso ist unseres

Erachtens in 4 Fällen: p-ivr, n'rb’i, und spo-

radisch noch in sYrvi , bs-.a'b und nach der Punctation Ben

Naphtali’s in unsere Bibelausgaben gekommen die aus kr 4 itrön
1

I

statt k» + iitrön, u® 4 iln lat statt u® -f- iil» lat ,
1® -(- ikk®hat

ii i iii i iii i iii
statt 1® + iikk®hat etc., 1® 4 israöl statt 1® 4 iisrä’el etc. ent-

i i i i " ii >i
standen sind, woraus ein kitrön 3

), uil*lat, likk®hat, lisrä’el etc.
l”l lll” I

"
I

~ III
werden musste, ebenso — wie schon gesagt, ein franz. Ton aus

le on. Hier wäre nach der Punctation des Ben Ascher die eben

angegebene ursprünglichere Weise zu schreiben gewesen 4
), die

hier von der Ben Naphtali’s wahrscheinlich verdrängt ist, weil die

Wörter in diesen Fällen mit einem Gonsonanten, und nicht

mit einem sonant Vocal begannen

5

). Wie aber im Syrischen

— mit Schwa mobile im Anlaut der Silbe immer zu sonant. i (so!

es ist doch kurz i (i), nicht lang i (i)), wird, d. h. das consonant.
• *4 *

i Schwa mobile verdrängt und sonant. wird
,

z. B. oder

r * *

aus arr, w
,

- oder aus rv etc. etc.
l!

), wie man nach

1) S. Spitta-Boy I. c. § 9a
2) S. Nöldeke 1. c. p. 26.

3) Das i aus ii ist in don meisten dieser Falle, conf. aber il»lat , vor-

inuthlich zu i (ij gekürzt, da im Hebr. in einor geschlossenen Silbe, auf die

wieder eine mit einem Consonanten beginnende folgt, kein wesentlich langer

Vocal geduldet wird , conf. PW£ , und doch durch * bezeichnet ! conf. Ols*

hausen 1. c. § 78 c.

4) Conf. Oes. K. 1. c. § 24, lb und Stade 1. c. § 123b.

5) Doch vergl. das ikföl Qimchi’s.

6) S. Nöldeke 1. c. § 40 c, vgl. auch im Targum Onkel, ed. Berliner

Schreibungen wie 4, 1.
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Praetixen dieses semantische i auch immer das Schwa mobile der
p

71 * *

Praelixe verdrängen lässt so
, ofc^o oder ofc^Jo aus 1>* +

idä etc. etc.
,

wie man schon immer in den LXX beispielsweise
i i

'lovdci für ‘Jeoväd sagt, wie iin Syrischen im Inlaut nach

geschlossener Silbe ein — und auch schon ein o sein Schwa mob.

verliert resp. verlieren und sich in sonantisch i und u (so! nicht

sonantisch 1 und ü!) auflöst resp. auflösen kann z. B. aus neti«heb

wird netiheb etc. aus und neben haiu°tä wird liaiutÜ (j£oLL),

so wird immer im Hebr. aber nur nach Praetixen ein sonan-

tisches i statt ' unter Verdrängung des Schwa mobile des Praetixes

gesetzt mxn’3 aus bu -f ihüdä ') ; ihüdä entstanden aus nurr

,

T '
•

i i i

1; Im II« br. setzt mau uiti Mal vor anlautendeiu i, da» aus ii enl-
t l

standen ist, oiu 8, wo das Wort mit keinem I’ruefii versehen ist so ’O'ft;

wo es aber mit einem solchen versehen ist, nur zwei Mal eiu solches:

und P2TN7T *, sonst in diesem Fall aber kein N ! etc. Ebenso setzt

man vor anlaatendem i aus *
,
wenn ein Praetix vortritt, niemals ein St, man

i
:

»ugt immer rmrvn etc. etc. Im Syrischen schwankt die Schreibung mehr.

Man schreibt fco/. etc. und \x»;co. .

<y *

\U schou stets etc. etc. und jEy V t
~ etc.

• • • *r • * *, • •

Im Arab. setzt man immer vor ein prosthetisches i , das naturgemiiss nicht in

der Schrift durch ein ^ ausgedrückt wird
, oiu I

,
das dann mit dein dem i

voruusgeheiiden Vocal in der Aussprache auszufallen scheint. Unseres Er-

achtens ist in all diesen Fällen das N oder \ nur so zu sagen als Vocal*

träger hinzugesotzt, nicht als Geräuschlaut. Das bewoist sowohl das Schwanken

des N in der Schreibung im Hebr. und Syrischen, als auch der gänzliche Weg-

fall des f im Arab. vor vorausgehendem Vocal. Wesshalb wäre daun dies

Hülfs-Elif als Geräuschlaut vor jedem vorausgehetiden Vocal mit seiuein i Aus-

gefallen , während ein ursprüngliches oder aber eiu angenommenes \ (couf.

b

ab Geräuschlaut immer geblieben V Der Vorgang im Arab. ist unseres

Erachtens folgender: Mau sprach schon im Semit, immor Formen wie uakul
statt nakatal (so noch im Hebr.). Daneben entstand aber nach Analogie dm
Impf. wie iankatil eiu nkatal für naktnl. Im Arab. nun ,

das noch immer
eine Flexion bewahrt hat, sagte man bei vorausgehendem schliesseudeu Vocal

immer nkatal, indem man das n von nkatal mit dem seliliessemleu Vocal des

vorhergehenden Wortes eine Silbe bilden liess. Wo ukatal aber für sich
stand, sprach man es, um es überhaupt nach somit. Gesetzen aussprechbar zu

machen , mit Vorgesetztem i aus: inkatal. Daher sollte man das l, Uus so zu

sagen, nur als Vocalträger dient, nur da geschrieben linden, wo das Wort oder

der Anfang des Wortes für sich stand, d. i. wo es für sich allein gesetzt war,
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also statt mirra etc. (conf. Ges. K. 24. Aufl. § 24, la; Stade
§ 123 c). Das kurze souantische i wird in diesem Falle wie oben
in ynn'S immer begreiflicherweise durch ’ bezeichnet, da es aus

consonant. i hervorgegangen ist. Wenn das sonant. i hier nur

nach Praefixen erscheint, so ist das ebenso zu erklären, wie oben,

wesshalb man z. B. nur yHP'3 sagt, nicht auch itrön, sondern
I

nur immer iitrün. Formen aber wie 'i'n, '«'M etc. 1
) sind wohl

I

aus minide, minime etc. mit Ausfall des n zusaminengezogen.
ii ii

oder wo es im Anfang eines Satzes stand. Man hat aber jetzt das 1 überall

auch im Zusammenhänge der Kode geschrieben, und dann waslirt, weil man
von der falschen Voraussetzung ausging, dass in diesem Fall der Geräuschlaut

\ mit dem folgenden i ausgefallen wäre. In don anderen Dialecten, die schon

die Flexion aufgegobun haben, sprach man schon immer Formen, wie beispiels-

weise ti rinn, itkatal (jetzt itk f$el) statt tkaptl, entstanden nach Analogie des

Impf, iatkatil, für das regelmässige Furt', taktul (aus takatalj und schrieb dies

mit X als Vocalträger: btlpriX. So schrieb man auch Syr. sporadisch

neben neben etc. oder schon immer ]*./,
\ «y*4r • * • <v

hehr. 'tü’,X, wohl um dio Aussprache iisrael. iida‘ etc. unmöglich zu machen,
i i

also mit dem durchaus nicht nothweudigen
j

als Vocalträger des i. Von

solchen Fällen aus, wo das
J

ira Anfang des Wortes stand, kam es dann im

Syr. bisweilen (conf. neben etc.) oder schon immer (conf.

etc.), im Hehr, aber bisweilen (conf. CXH, HD7XH) in das Wort, dem

ein Praefix vorgesetzt war, wo es schon unnöthiger war. Wenn mau aber im

Aeth. astaktala etc, ’ankötala etc. (Praetorius, äth. Gramm § 39 flg.) spricht,

so ist das a vorn in die Formen statt i wohl nach Analogio des Causat. gekommen
(conf. die meist causat. Bedeutung wie ’ankötala, Praetorius § 45) wie bebr.

3üpnn, nach Wahrscheinlich hat man aus denselben Gründen
hier wieder das Klif als Cous (ob auch Aram?) gesprochen. Uubrigens ist es

wohl falsche Punctatiou der Masora wenn es hebst: CXn etc., — die Mas.

hat eben das X immer ab Geräuscblaut aufgefasst — es muss vielmehr heissen:

bis aus h» + is für iis, und ebenso liizkä aus h» -f- bkä für iizkä. Darnachiii i i i i

ist aber die Behauptung von Kautzsch und vielen anderen: „Jede Silbe be-

ginnt (im Semitischen) notliwendig mit einem Consonanten“, Consonant in ihrem

Sinn genommen (conf. Ges. K. § 26, 1) unrichtig. Ks ist vielmehr zu sagen:

Ursprünglichst begann keine Silbe im Semitischen mit einem s o n a n t i sc h e n

Vocal (der Grund dafür liegt auf der Hand; ein sonan tischer Anlaut hatte

eben wogen der Emphase, mit der er gesprochen wurde, ein X stets vor

sich), wohl aber schon oft mit einem consonan tischen (conf. ualad, iauak,
1 1

.
1 1

iaktul etc. etc.), dagegen im Laufo der Zeit beginnt schon in allen semitischen
i i

Dialocton eine Silbe öfter mit einem sonan tischen Vocal, z. B. urab. in-

kntal etc., aram. itketel, bracl, ida etc. etc., hobr. diu Copula ^ , itron,

ihudft (jetzt nur mit Praefixen versehen).

1) S. Ges K. 1. c. a. e. a. O. und Olshauson 1. c. § 840. Oder sollten

sie aus miii fde ("H^) uiii'de, mii^de, miide, mide entstanden soin?
• i i i i i i i ii i ii
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*3 «, r, _

Kmllich spricht man arab. Jlc
, _5j, «J*»c, .

‘J J u , 2 b«

jia, hebr. rr:? etc. aus wie ‘ulüuun, rukiiun, ‘adüuun.

sariiun . ‘anjiiun, magzüuun , marmiiun, ‘»niiä etc. etc., d. h. das

Teüdid im Arab. oder Dag. forte im Hebr. ist hier, wie immer
Verdoppelungszeichen des 1 resp. ', indem es aber hier einmal

Zeichen für den langen sonantischen und sodann Zeichen
für den kurzen consonantischen Vocal ist; und arab.
•j - e o- . j S-i 2 -»

o-y«, ^1, e^ - ’ hebr. etc. aus,

wie lu‘* — iun > mai — iitun
,
muhai — iirun

,
gulai — iimun

i I « • • II « .t i •

’ubai — iun, bunai — iun etc., hebr. uai — iiktöl etc. etc., d. b.
i • t I 1 • II
man dehnt in all diesen Füllen das consonantische i , aber ver-

theilt es auf beide Silben ')• Darnach sind auch Formen wie z. B.

tbvi zu sprechen als uai — iiu — ualed.

Ein ganz neues Licht geht uns nun aber darüber auf, wie

es gekommen ist, dass 1 und * für die sogenannten Vocalbueh-

staben verwandt sind. Der Ausgangspunkt von i und ' als Vocal -

buckstaben ist nümlich nicht der, dass i und * ursprünglich nur

wie ein Geräuschlaut w resp. j ausgesprochen wurden und dass

man ursprünglich aw, aj, uw, ij sprach und schrieb, und dass man
i resp. ' von diesen Fällen als Vocalbucbstaben beibehielt, als

man schon längst au resp. ai oder aber 6 resp. 6, und ü resp. 1

sprach, und auch von hier aus diese Schreibung weiter übertrug 1
).

Wir haben vielmehr anzunehmen . dass 1 resp. ' ursprünglich nur

als consonantische Vocale gesprochen, und wie die anderen Conso-

nanten auch geschrieben wurden-1), dass man also auch u resp. i

im sog. diphthong. au resp. ai immer durch t resp. ' bezeichnete.

dass aber als sogenanntes diphthong. au resp. ai zu ö resp. £

contrahirt wurden, die consonantischen u resp. i wegfallen konnten,

wie es im Phönic. (conf. :c, 0>2* etc.) geschehen ist, im Hebr. aber

nun als Zeichen für die Inngen sonantischen Vocale ö und $

geblieben sind, dass ferner uu, ii (huurad, iijab) wohl nie ge-

schrieben sind, sondern noch ehe man schrieb, in derZeit des

ürsemitischen, resp. Urhebr. der consonantische Vocal schon in den

homogenen sonantischen zusammenfloss, aber im Hebr. wenigstens

immer der so entstandene lange Sonant, im Gefühle, dass der

1) Conf. Sievers 1. c. p. 179, auch p. 146. Beachte auch die Aus-

sprache des geminirton ss in der Lautgruppo asso = as — so, Sievers 1. c.

p. 192.

2) Ho Oos. K. I. c. § 7, 2 b; Stade 1. c. § 28c, u. a. m.

3) Vergl. schon oben.
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consonuntische Vocul in den langen Sonanten aufgegangen war,

als Zeichen den consonantischen Vöcal erhielt, so z. B. T^sn,
und man von all diesen Füllen i resp. ’ auf anders entstandene

wesentlich lange sonant. Vocale übertrug so z. B. bip aus bp,

aipn aus epp ,
biap

,
b'pp

,
ibap

, -nbep etc. etc.

Wenn aber im Hebr. fast immer z. B. ib*
, Ti' etc. etc.,

nicht ib’ 1

;, 3C'' geschrieben wird, so kann doch wohl nicht mit

Stade 1

) ih' etc. aus ib'y etc. enstanden sein, indem sich ein i

aus dem i der zweiten Silbe hinter das a der ersten eingedrüngt

hätte und mit diesem zu einem Diphthong verschmolzen, der so-

dann zu e zusammengegangen wäre, dessen Defectiv-Schreibung

Kautzsch daraus glaubt erklären zu können, dass ja dieses 6

aus ai , nicht aus aj (sic
!) entstanden wäre

2

). Da aber nach uns
jedes consonantische i durch ' bezeichnet wird, so hätten wir

doch überall ein ib'y, nb" erwartet.' Wie wir schon in Stein-

thal’s Zeitschrift ’) auseinandergesetzt haben, geht ein ib;; auf die

Grundform iby zurück conf. arab. jJb. äthiop. aber

gewöhnlich aram. ary, nicht aus 2P”, arn;, d. i.

nach Kautzsch 4
) assimilirt aus jijtib

,
sondern aus ursprüng-

lichem rny, indem man durch das Dagesch forte die Form wieder

zu einer dreiconsonantigen erhob (conf. 3C7 statt und neben roy,

3C'). Sonst würde ja die Form auch event. gelautet haben wie

das Perf. ary . Das a der ersten offenen Silbe ist itn Heb r.

aber wie wir schon um angeführten Orte dargethan haben
, aus

Assimilation an das i der folgenden zu i geworden: ib; conf. E'pp
aus O'pp aber b-üpn (für bapp). Dieses ib? sollte eigentlich

zu ieled werden
;
wenn aber jetzt das Zere der ersten Silbe einem

wesentlich langen & gleicht conf. Sri' ,
“?1X etc. , so ist dies 6

ebenso entstanden wie das Dagesch forte in Formen wie an;
d. h. man suchte die Form wieder auf die Triconsonanz zu er-

beben
,

dadurch dass man das e zu einen wesentlich langen

machte, indem man wahrscheinlich von der Voraussetzung ausging,

in dem wesentlich langen e stecke das , von iV

.

Allerdings dürften danach liebr. Verba wie na, i: (Jes.

17, 11) etc. oder Nomina wie na, 1?, yb, “is etc. oder aber

syrische Nomina wie JyJjt. JiJa, jeJL2>. etc. etc.

auch nicht aus n;a, i;: etc. oder aber )o>.ö )-

.

% etc. entstanden

sein, da im Hebr. die defeetive Schreibung durchaus herrscht, im

Syrischen aber bei vocalischem Zusatz keine Spur von einem

1) 1. c. §§ 108; H7a.
2) 1. c. § 69, 1 Note 1.

3) Bd. X p. 263 tigd.

4) Grainmat. de» Hibl. Aram. § 43, 1 b.
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Diphthonge, der hier doch die Regel wäre, vorhanden ist •). Indess

scheint uns doch hier die Sache, namentlich unter Vergleichung

von hebr. isis, *viN, aiu aus bausch, ’aur, jaub anders zu liegen.

Wenn schon in der Meka’inschrift aus einem Diphthong ent-

standenes 6 resp. e neben der Plenarschreibung defectiv geschrieben

wird, so neben pmn , und nrra, schon 'jyon und na 2
), wenn

man auch in Job 22, 4 statt fror und ebenso 3-an statt

S'ari *) liest, so kann unseres Erachtens nicht auffallen, wenn
die meist participialen hebr. Formen wie rrc, iy, it etc. sich

in der Schreibung der 3. pers. masc. sing. Perf. kal anschlossen,

in der schon der Ursprung des Zere durch die Nebenformen
Fvn etc. gänzlich verloren gehen musste, und die also ohne den

Vocalbuclistaben ' geschrieben wurde. Was aber die syrischen,

resp. aram. Formen wie etc. anbetrifft
,

so ist zu

beachten
,

dass wenn man schon Hebr. im stat. absol. der sog.

Segolata l”: resp. "y neben diphthong. äu resp. ai mit folgendem

Hülfslaut, 6 resp. e contrahirte (so neben rnr, rra etc. schon

oi', ans, "lio etc., b-n, b'b, n’“) etc.), wenn man schon im

Westaram. bei vokalischem Zusatz der sog. Segolata i ” resp. '"?

immer diphthong. au zu ö zusammenzog, dagegen noch diphthong.

ai beibehielt so K»v
,

y'W'r aber «rra, -rrs 4
) etc., wenn man

endlich im Syrischen selbst, nach Analogie von (in oculo,

coram) iöl
,

etc. schon sagte . .ofn'i.\\
t

jLiöL
, JN v etc.,

so es doch nicht auffallen kann, dass diese Wörter schon immer

bei vocalischem Zusatz nach Analogie des Stat absol. -< etc.

mit e gesprochen und geschrieben wurden, zumal sie ganz in die

Analogie der Wörter, deren zweiter Radical ein unvocalisirtes
J

war, übergingen, so z. B. JSjjp, jsja etc. wie J’b. W? etc.

was sich schon darin zeigt, dass sie fast alle ganz gleich (nämlich

mit mittlerem
J)

geschrieben werden, wie auch umgekehrt die sCy

dieser Formation nach den *y mit nach *
5
).

1) Couf. Nöldeko: Syr. Gramm. § 08c und tnaud. Gramm, p. 108 dgd.

8) S. Ges. K. I. c. p. 88.

3) 8. Ges. K. I. c. § 70, 2.

4) S. Kautzsch 1. c. p. 97.

5) Nach Nöldeko: Maud. Gr. p. 108, Anm. 2 werden immer }jl»V

mit wegen des r geschrieben. Unseres Erachtens ist wegen des r das

immer geblieben in dagegen in )g immer für
j
eingetreteu.
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Beiträge zur altindischen Religions- und Sprach-

geschichte.

Von

P. von Bradke*).

3. skr. gfha = ge rin. Garten.

F. Kluge in seinem vortrefflichen .Etymologischen Wörterbuch

der deutschen Sprache“ s. Garten trennt s
) dieses Wort vom Verbum

gärten und stellt Garten zu gr. yagroq lat. hortus. Die ent-

sprechenden slav. - lit. Formen glaubt er durch Entlehnung aus

dem Germanischen erklären zu sollen
;

gleichzeitig gedenkt er der

Möglichkeit, dass in der „germ. Sippe zwei lautlich verschiedene,

aber bedeutungsverwandte Worte zusammengetlossen“ seien. Ich

würde es vorziehen, Garten und seine germ. Verwandten direct

zu aslav. gradü etc. und zum Verbum gürten (vgl. Kluge s. Gurt) zu

stellen
,
dagegen yogrog — hortus von dieser Gruppe zu trennen,

sofern nicht vielleicht germ. Verwandte dieser Wörter in der Sippe

Garten aufgegangen sind. yoprog heisst .Gras, Grasplatz, Weide,

Hof“: Dias 11, 774. 24, 640 (cf. 161 ff.) dürfte sich yogrog am
besten mit .Grasplatz“ übersetzen lassen

;
und der Bedeutungsüber-

gang von .Grasplatz“ zu .Grasplatz am Hause ,
eingefriedigter be-

wachsener Platz, Garten“ (lat. hortus) ist, wie ich glaube, leichter

zu verstehen (vgl. ai'ktjg kv yogTM
,
yogroioi II.), als es der um-

gekehrte Entwickelungsgang sein würde; auch air. gort .seges*

spräche eher für die Grundbedeutung .Gras“. Lassen sich hier

uhd. Gras, grün (cf. Kluge s. vv.) und lat. grämen (vgl. Leo Meyer,

Vergl. Gramm. 2 I, 74) anknüpfen?*). — Auf eine ganz andere

Grundbedeutung führen die Wörter der germ. Gruppe .Garten“:

..Einfriedigung“ und „der eingefriedigte Kaum“ sind die Bedeu-

tungskerne der ganzen Sippe, was auf Verwandtschaft mit gürten,

1) Vgl. oben p. 347—364.

2) Zweifelnd? vgl. auch den Artikel „Gurt“.

3) Eine andere Zusammenstellung giebt Frühde HB. 10, 301.
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germ. Wz. gerd, führen konnte“, sagt Kluge s. Garten, und er hat

damit augenscheinlich das Richtige getroffen. Dieser germ. Gruppe
schliessen sich der Form und der Bedeutung nach aslav. gradfi, lit.

gardas etc. eng an : auch sie führen auf eine ig. W. gherdh „um-
schliessen, einhegen“ zurück. — Aus dem Begriffe des eingefriedigten

Raumes entwickeln sich die Bedeutungen „Hof, Haus, Familie“ (got.

gards), weiter „Stadt“ (russ. gorod). Hierher dürfte auch lat. urbs

gehören (cf. Bezzenberger ,
BB. 1, 341 f. ; aus “horbs ? — anders

Ascoli, KZ. 16, 120 ff.); während orbis, weun es für *horbis steht,

der Bedeutung nach ursprünglich dem nhd. Gurt entsprochen haben

könnte (anders Fröhde, BB. 2, 337): es erschiene ganz wohl mög-
lich

,
dass dem Lateiner der Gürtel , wie sonst wohl das Rad (cf.

skr. cakra — gr. xvxkog) das Prototyp des Kreises geworden wäre

(vgl. aber auch ahd. gart „cyclus
,

chorus
,
sepimentum , hort-us“).

Zu got. gards stelle ich endlich mit Joh. Schmidt (Yoealismus

11, 128. 318, cf. KZ. 25, 127) skr. gyhä (aus “gydha) „Haus.

Wohnstatt, Familie“. Das PW. und Grassmann WB. ziehen grha

zu grah, grabh : das „Haus (als das in sich fassende)* Grassmann s. v.

In der uns überlieferten Sanskrit-Literatur finden wir aber ebenso-

wohl Beispiele für skr. h = ig. dJi
,

wie für skr. h = ig. Ith ;

und die vollkommen gleiche Bedeutung von got. gards und skr.

grhä fällt für die Ansetzung der alten Form mit “gydha schwer

in ’s Gewicht, gvhö’ RV. 10, 119, 13, das von dem PW. und Grass-

mann (WB., und Uebersetzung 945, 13 Anhang) in etymologischer

Anlehnung an grah, grabh mit „Diener (der Handreichung thut PW.)*

wiedergegeben wird , ist wohl besser mit Geldner - Kaegi - Roth.

Siebenzig Lieder des Rigveda p. 83 in „gyham u“ aufzulösen und

mit „nach Haus“ zu übersetzen (ähnlich Ludwig
,
Der Rigveda,

N. 976 und Bd. V). Wenn aber dieses gyhö auch wirklich zu

grabh gehörte und „Diener* bedeutete, so wären wir dadurch doch

keineswegs genöthigt, auch grhä „Haus“ zu grabh zu stellen: die

Bedeutung beider Worte wäre eine gänzlich verschiedene; und die

formale Gleichheit zweier Worte in eiuer gegebenen Sprachperiode

sagt nicht immer über die ursprüngliche Identität derselben etwas

aus. In ähnlicher Weise wären, wenn grha = “grdha ist, Deri-

vate dieses Wortes mit sicheren Derivaten von grabh, grah formell

zusammengefallen; cf. 1. 2 gyhya. — Einen ernsteren Einwand
gegen die Gleichung gyhä-gards würde allerdings die Form gybha

RV. 7, 21, 2 an die Hand geben, wenn sie mit Grassmann, WB.
= grhä zu fassen wäre. Doch hat Grassmann selbst in seiner

Uebersetzung 537, 2 Anm. diese Auffassung aufgegeben (vgl. auch

das PW. s. v. und Ludwig. Der Rigveda, N. 573, dazu Bd. V). Bei

der schon im RV. sehr merkbaren Neigung der Inder zu etymo-

log ischen Wortspielereien dürfte es überdiess wenig angebracht sein,

auf eine vereinzelte Form wie gybhä gar viel zu bauen. —
Skr. /( ist der regelrechte Vertreter einer alten palatalen und

gutturalen Med. Asp. ; dass aber h im Sanskrit der regelrechte
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Vertreter von bh, dh sei, werden wir — wenigstens wie die Dinge

gegenwärtig liegen — nicht behaupten dürfen. Einige Bemerkungen
zur Frage, wie die Vertretung von ig. bk, dh durch skr. h auf-

zufassen sein möchte, werden den Inhalt des folgenden Aufsatzes

bilden.

4. lieber skr. h — ig. dh, bh und die Stellung des

Vedischeu unter den indo-arischen Dialecten.

Es ist frühe bemerkt worden
,

dass ein skr. k mitunter nicht

auf einen alten Guttural, sondern auf altes dh oder bh zurück-

geführt werden muss: auf Formen wie hita neben dhä. das Suffix

der 2. sg. imper. -hi neben -dhi, die W. grah neben grabh weist

denn auch Schleicher, Compendium 3
, p. 169 f. hin. Eine Anzahl

derartiger Entsprechungen darf, wie ich glaube, als gesichert be-

trachtet werden; bei andern könnte man zweifeln, ob Formen mit

h neben solchen mit dh, bh nicht vielmehr aus ig. Doppelformen

mit (jh einerseits, dh, bh andrerseits zu erklären seien. Dass solche

ig. Doppelformen innerhalb der ai. Ueberlieferung ihre regelrechten

Vertreter haben, dürfte feststehen
;
ich verweise hier nur auf vadhü

neben vah (cf. RV. üdha, av. vad-vaz), da ich später auf diese

Formen näher eingehen will. Im einzelnen Falle ist es allerdings

oft schwer zu bestimmen, ob ein h, welches neben dh
,
bh steht,

auf alten Guttural zurückgeht, da die massgebenden Formen im

Sanskrit bisweilen fehlen, mitunter
,
wenn sie überliefert sind

,
der

Entstehung durch Anlehnung verdächtig erscheinen.

Wenn wir nun an die Frage herantreten, worauf wohl der

liebergang von dh
,
bh in h

,

welcher in unserer Sanskrit-Ueber-

lieferung bisweilen vorliegt, beruhen mag
;

so werden wir, wie ich

glaube, gut thun
, die erwähnten ig. Doppelformen

,
die möglichen

ebenso wie die sicheren
,

zunächst bei Seite zu lassen. Erst wenn
wir diejenigen Fälle, in denen deutlich h auf altes dh, bh zurück-

geht, nach Möglichkeit isolirt haben, lässt sich ein klareres Bild

von ihrer Beschaffenheit gewinnen und der Versuch wagen, die

Bedingungen zu erforschen, unter denen der scheinbar abnorme

Lautübergang sich vollzogen haben könnte.

Im Folgenden stelle ich diejenigen Formen zusammen, in denen

ich skr. h nur aus älterem dh
,
bh herzuleiten vermag. Die Ent-

sprechungen, welche mir unsicher erscheinen, übergehe ich ; manche

derselben werden später ihre Stelle finden. — Vgl. ausser Schleicher

1. c. auch Hübschmann
,
KZ. 23 , 393 f. uud besonders die inte-

ressanten Bemerkungen Ascoli’s, Studj Critici II, 126 ff.

1) Das Suffix der 1 pl. med. -mäh£, -mähi (cf. 1. du. med.

-vähö, -vühi), av. gd. -maide ,
-maidt (vgl. Bartholomae, Handbuch

der Altiranischen Dialecte p. 114 ff.), gr. -piita.
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2) Das Suffix der 2. sg. Lmper. act. -hi neben -dhi ,
av. gd.

-di (cf. Bartholomae 1. c.), gr. -&i (vgl. dazu das Suffix der 2 pL

med. -dhvfi’, -dhväm). Ini Veda findet sieh die Form -hi nur nach

Vocalen, -dhi nach Consonanten und Vocalen (cf. Delbrück, Das

Altindische Verbum, p. 32. 37 f.) ;
in der späteren Literatur gilt

die Regel : -hi steht nur nach Vocalen, -dhi nur nach Consonanten

:

eine Ausnahme bildet juhudhi (cf. Whitney
,

Indische Grammatik

§ 652) ,
vgl. jahihi

,
jahihi (1. c. § 665). Besonders zu beachten

sind die Formen dehi
,

dhöhi
,

Cdhi
,
yädhi für *dazdhi

,
’dhazdhi,

*azdhi, *(;äzdhi; bödhi zu bhü (und budhj , aber jahi zu han (cf.

Delbrück 1. c.).

3) hita zu dhä ,
wie sthitä zu sthä (cf. l’än. 7, 4, 42). Da-

neben steht -dhita (-dhiti) als zweites Glied von Zusammensetzungen:

so im RV. (cf. auch Pän. 7, 4, 45): sudhita, durdhita, yuvadbita.

mitradhita (und -dhiti); vgl. vasudhiti , nömadhiti, vauadhiti (dazu

nemadhita, vasudhita nach Pän.). Hingegen sind mit -hita (-hitä)

zusammengesetzt: durhita, ahita, puröhita (und -hiti), deValuta (und

-hiti? cf. PW. s. hiti), tiröhita, c&nöhita, manurhita, cf. asm6hiti(V).

Zu vergleichen wären auch hitävant und dhitävant (PW. s. vv.).

Es lässt sich zwar nicht in jedem einzelnen Falle mit voller Sicher-

heit bestimmen ,
ob hita zu dhä oder zu hi

,
hinöti zu stellen sei

;

doch ist, wie ich glaube, die Differenz im Grundbegriffe beider

Wurzeln zu bedeutend, als dass wir etwa eine directe Beeinflussung

des alten dhita durch das Part» Pass, von hi
,

hinöti mit einiger

Wahrscheinlichkeit annehmen könnten. — Vgl. ferner dhita-Hariv.,

dhitvä (,'at. Br. im PW. s. 1. dhä, und -dbitum C. bei Whitney.

Roots, Verb-Fomis etc. of the Sanskrit Lauguage s. 1. dhä.

4) rö’hita »roth*, cf. röhit
,

neben rudhirä AV. ,rot.h, blutig

;

n. Blut“, vgl. rudhikrü: gr. tQvd’Qog, unser »roth*; vgl. av. 4. rud

»fliessen* (Justi), Bartholomae, Ar. Forsch. I, p. 13, N. 14 f. Bugge,

KZ. 20, 5 ff. Fick, WB. s I, 200. 414.

5) ruh, röhati »emporsteigen, wachsen* = rudh, rödhati;

vgl. vlrudh
,
ärüdhuna

,
rödhas = röhas (cf. Pischel , Z. D. M. G.

35, 717): dazu av. 1. rud, raodheöti »wachsen* (Justi). Zu dieser

Sippe vgl. Fick 5
I, 413. 200; rudh ist wohl aus vjdh herzuleiten

(cf. oben p. 352 und Bugge KZ. 20, 2). Gegen die Gleichung ruh-

rudh macht Joh. Schmidt, Vocal. II, 296 A. ein zwiefaches Be-

denken geltend: Erstens, das h von ruh werde im Zusammenstoss

mit ft und t genau so behandelt, wie urspr. </h '. Dieses Bedenken

ist von bedeutendem Gewicht, und ich gestehe, dass ich es nicht-

völlig zu beseitigen vermag. Doch hoffe ich . dass die folgenden

Erwägungen es verständlich erscheinen lassen werden , wenn ich

dessen ungeachtet an der Herleitung von ruh aus rudh festhalte.

Für diese Herleitung spricht, wie ich glaube 1) der Umstand, dass

die beiden Wurzeln sich, abgesehen von dem fraglicheu Laute, in

Form und Bedeutung völlig decken
,
ohne dass wir Grund hätten,

sie auf ig. Doppelformen zurückzuführen. 2) rudh, rö dhati „wachsen*

Digitized by Google



von Bratlle. Beitrüge zur altrnd. Religions- u. Sprochgeechichte. 659

findet sieh als Verbum nur an zwei Stellen des RV.
;

sonst wird

es, sowohl im RV. als später, durchaus durch das Verbum ruh

vertreten. Von diesem ruh, das in recht häufigem Gebrauche steht,

finden wir nun im RV. die Formen auf dh gar nicht, die Formen
mit hsh im Ganzen nur zwei Mal (den Aorist ä-arakshat 10, 67, 10
und das Part. Praes. des Desider. ftrurakshatah 8, 14, 14); der

einmal belegte Nom. sg. gartärak 1, 124, 7 hat meiner Meinung
nach gar kein Gewicht, da der Nom. sg. solcher Bildung ungemein
selten ist, und oft genug, wenn nicht immer, der momentanen An-
lehnung an Formen

,
die als verwandt empfunden wurden

,
seinen

Endconsonauten verdanken mag; auch würde von altem -rugh 1 der

regelrechte Nom. sg. -rat lauten (cf. dazu Whitney, Ind. Gramm.

§ 223 vgl. 151. Weber, Ind. Stud. 13, 110). Im AV. sind die

dh und /«/(-Formen ein wenig häufiger: die «//(-Formen finden sich

hier 4 Mal (rüdhuä 13, 1, 8. nvarüdhäu 6, 140, 1. ärüdhas 6, 11, 1.

anabhyftrüdham 11, 5, 23), die fcsA-Formen 10 Mal in 7 Liedern

(arukshat 12, 3, 42. adhy- 11, 1, 13. 16. ä rakshas 17, 1, 8.

ä 'rakshas 25. 26. -t 18, 4, 14. ä-arukshat 3, 5, 5. 8, 5, 20.

ä-arakshäma 14, 2, 8, cf. Whitney’s Index). Unter diesen Um-
ständen liegt die Vermuthung zu nahe, um sich abweisen zu lassen,

dass erst die Form ruh allmählich, nach völliger Verdrängung von
rudh

,
in Anlehnung an Schemata wie vah-vakshat-üdha Bildungen

mit ksh und dh nach sich gezogen habe. Isolirte Formen wie

vtradh konnten diese Entwickelung um so weniger hindern , als ja

schon von Alters her vadhü-vah etc. (S. u.) neben einander lagen.

Auch würden die lautgesetzlichen Formen für rüdha, rüdhvft diesen

Bildungen sehr nahe stehen, wenn Bartholomae’s Aufstellungen Ar.

Forsch. I, 12 ff. das Richtige getroffen haben (vgl. dazu bödhi für

budh -f- dhi
,

mit Anlehnung des Wurzelvocalismus an bödhati,

abödhi etc.; cf. bodhi zu bhü neben ddhi?). Endlich könnte die

Empfindung
,

dass ruh .wachsen“ von rudh ,
rundh .zurückhalten,

hemmen“ jedenfalls zu trennen sei, ein Uebriges gelhan haben. —
Zweitens weist Joh. Schmidt auf die Form visruh .Reis, Schoss“

hin, welche darauf zu führen scheine, dass ruh anlautendes s ver-

loren hat. Dieses visruh ist nur zwei Mal in der Literatur belegt,

RV. 5, 44, 3 und 6, 7, 6; an letzterer Stelle sehen Grassmann,

Uebersetzung N. 448 (ebenso WB.) und Ludwig, Der Rigveda

N. 373 (cf. Bd. IV) wohl mit Recht in sapta visrahah ein Synonym
zu sapta sindhavah; demnach dürfte es auch 5, 44, 3 mit Grass-

mann N. 398 Anhang und Ludwig N. 208 (cf Bd. IV) duroh

.Strom* wiederzugeben sein (vgl. ferner zum Wort Naigh. 4 ,
3.

Nir. 6, 3 samrnt Erläuterungen und das PW. s. v.) ;
wenn dem so

ist
,

so wäre visruh vielleicht zu dem s. 4 erwähnten av. rud

.fiiessen“ zu stellen (cf Bugge, KZ. 20, 5).

6) grhä = got. gards (S. o. p. 656).

7) grah. gj-h = grabh, grbh, av. garew. Vgl. Fick 3
I, 74.

312, cf. Curtius 5
, p. 478 f. .grabh“ ist die ältere, im RV. gewöhn-

Bd. XL 44
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liehe Form, während grah im AV. überwiegt, in den Brähmapas
und der späteren Literatur allein herrschend geworden ist (PW.
s. grabh). Die Bildungen mit ksh (vgl das Desid. jighrkshati Ait.

Up., Göbh., MBh. und den Aor. aglijkshata Schol. zu Pän. im PW.,
sowie Whitney

,
Boots s. grabh

,
grah) sind spät und augenschein-

lich erst durch die Form grah veranlasst.

8) kakuha RV. neben kakübh RV., kakubhä VS.; got. haubij>(?),

cf. Kluge WB. s. Haupt. VgL auch Fick® I, 86, 51, der, wie

ich glaube mit Unrecht, die Form kakud, welche ursprünglich wohl
nur vor Consonanten (oder vor bestimmten Consonanten ?) gebraucht

wurde
,

von kakubh trennt
,

cf apäs-adbhis und Whitney
, lnd.

Gramm. § 151. Lanman, Noun-Inflection in the Veda, p. 471.

Weber, lnd. Stud. 13, 108 ff. Osthoff, Perfect p. 600 f. — Vgl.

weiter unt. die Herzählung der sicheren oder möglichen ig. Doppel-

formen, von denen einige vielleicht besser hierher zu stellen wären.

Nur für zwei unter den soeben behandelten Beispielen für

skr. h — dh, bh ist eine Nebenform mit der alten Aspirata inner-

halb der ai. Literatur nicht überliefert: für das Suffix der 1. pL

med. -mühe, -mühi und für das Wort gjrhä .Haus*; doch lassen

hier, wie ich glaube, Formen der verwandten Sprachen die urspr.

Bildung mit dh deutlich genug erkennen. Sonst stehen Formen
mit altem dh, bh neben der neueren Bildung, oft allerdings nur

in der ältesten Literatur; für die spätere Zeit liegen Nebenformen

mit der Aspirata im Suffix der 2. sg. imper. act-dhi (nach Con-

sonanten) neben -hi (nach Vocalen), den übrigen Formen der W.
dhä neben dem p. p. hita und bei weniger deutlichen Entsprechungen,

wie rudhira-röhita
,

virudh-ruh vor; kakuha gehört überhaupt nur

der älteren Literatur an.

Obwohl im Sanskrit der Uebergaug eines alten dh
,
bh in h

so überaus selten mit Sicherheit festgestellt werden kann ; obwohl
ferner diese Erscheinung in der jüngeren Literatur augenscheinlich

in weiterem Umfange als in der älteren nachweisbar ist; so legt

doch der Umstand, dass grade vereinzelte Formen, wie -mähe,

-mähi und gfha, schon innerhalb unserer ältesten Ueberlieferung

nur die jüngere Bildung mit h zeigen, die Frage nahe, ob wir es

hier nicht trotzdem mit den Ueberresten einer alten vorvedischen

Lautentwickelung zu thun haben. Erschiene es doch keineswegs

unmöglich, dass im Veda manche dh-bh-Yoim, im späteren Sanskrit

wiederum manche Bildung mit h auf Ausgleichung beruhe. Die

beschränkte Wirksamkeit der vermutheten Lautneigung würde darauf

hinweisen, dass sie sich in sehr engen Grenzen bewegt habe. Dem
Eingreifen des Accentes werden wir die Erscheinung kaum zu-

schreiben dürfen : neben -hi (-dhi)
,
gfhä finden wir -mähe , -mähi.

Eine verhältnissmässig grosse Anzahl der in Rede stehenden Formen
zeigen aber das h in intervocalischer Stellung; sollte also die alte

Regel vielleicht gelautet haben : in intervocalischer Stellung werden
dh, bh zu h ?
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Ohne Schwierigkeit erklärten sich aus der vetmutheten Regel

nur -mähe (-mahi), grhä und kakuhä. grhä würde zeigen, dass

ein r-Vocal ganz ebenso wie die übrigen Vocale gewirkt habe; für

alte Nasalis Sonans dürften wir die gleiche Wirkung um so sicherer

voraussetzen, als dieselbe bereits in arischer Zeit zu a geworden
zu sein scheint, wahrend es sich hier um eine speciell indische

Lautneigung handelt (vgl. jahi zu han). In grabh
,
grah könnten

sich die Formen mit antevocalischem h und anteconsonantischem

bh gegenseitig ausgeglichen haben (vgl. dazu garbha?). Einige

Schwierigkeit macht bereits -hi
,

-dhi. Zwar könnten vedische

Formen wie bödhi (zu bhü), ^rudhi, (jpjudhi an die postconsonan-

tischen Formen angelehnt sein ; aber wie erklärten sich döhi, dhehi

aus ’dazdhi, ’dhazdhi neben ödhi, (,'ädhi aus *azdhi, *fäzdhi ? Dass

ödhi die lautgesetzliche Form wäre, zeigten mödhä, miyödha. Doch
wäre bei der bedeutenden Fähigkeit grade der Wurzeln dfl, dhä,

immer neue Praesens-St&mme zu bilden (cf. dazu Delbrück, Das
Altindische Verbum p. 106), die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,

dass auch dö-, dhe- als Praesens-Stämme empfunden wurden (vgl.

vöd. dhetaua
,
wo das « wohl kaum lautgesetzlich entwickelt sein

dürfte, cf. Roth, Erläuterungen zu Nir. 6, 27. Delbrück 1. c. und

p. 44. E. Kuhn, Beitr. z. Pali-Gramm, p. 98), zu denen dann döhi,

dhehi neu gebildet wurden. Aber andere Formen sträuben sich

energischer gegen unsere Erklärung. Bei hita lautet das k an:

zwar wäre zu erwägen, dass die meisten Praepositionen vocalisch

auslauten ; dem Aita gegenüber muss es aber als einigermassen auf-

fällig bezeichnet werden, dass neben dem regelrechten dadhmasi etc.

nur Formen wie darfAämi, Aadhhn etc. mit intervocalischem dh
überliefert sind, rudhira neben den regelmässigen Formen röhita-lö-

hita und rödhra-lödhra müsste an die letztgenanntenFormen angelehnt

sein — eine Annahme, die nicht sehr einleuchtend wäre. In Be-

zug auf virudh-, rödhati hätten, wir gleichfalls vorauszusetzen, dass

sie wieder hergestellt seien, obwohl für rödhati das Muster (etwa

*ruddhä ?) in der Ueberlieferung völlig fehlt — ein Umstand, der

immerhin auffällig wäre —
,
und obwohl für virudh- (statt *viruh-)

vor vocalisch anlautender Endung, wenn die Bildung virudh- aus

den Formen mit consonantisch anlautender Endung herstammte,

vielmehr ’vtrut oder ’vlrud erwartet werden müsste (vgl. kakud-,

kakuda- neben kakubh-, kakuha- oben p. 660).

Wenn bereits die soeben behandelten Fälle die für das Alt-

vedische vorausgesetzte Lautneigung ziemlich zweifelhaft erscheinen

lassen
,

so wird uns ein kurzer Ueberblick über solche Formen
unserer Ueberlieferung, welche neben dfi, bh keine Bildung mit h

aufweisen, vollends davon überzeugen, dass die erwähnte Hypothese

den Thatsachen nicht entspreche. In Wurzeln auf -rdh, -rbh, -ndh,

-mbh, welche in den schwachen Formen r oder a haben, könnten

allerdings diejenigen Bildungen, welche vor dh, bh den Consonanten

zeigen, regebnässig überwogen haben. Die folgenden Beispiele ent-
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nehme ick Whitney's Roots, Verk-Forms etc., wokei ick bemerke,

dass Wkitney die ar-r-'Wurzeln regelmässig in der »'-Form, die

an-a-Wurzeln aber wechselnd uiit an und a ansetzt; der besseren

Uebersicht halber gebe ich bei den letzteren diejenige Form, welche

Whitney voranstellt, in cursivem Druck: ardk-ydh, gardh-grdb,

mardh-mplh , vardh-vydh
,

gardh-ijfdh ;
bandh - badk , randk-rot/Ä

[vgl. dazu indh - idh
,

vindh- vidh (?) ,
2. rundk-i vdh (.hemmen*),

(jundh-furfÄJ ;
— darbh-dfbh; dambh -dabh, rambh-raM (l&mbh-

labh), franiÄA-ijrabh, akambh-sknbh, statobh-stikbh [vgl. dazu urnbh-

ubh, ^umbh-g-uMj. Andere Verba müssten ihr dh, bh dem n- oder

y- Praesens (4. 5. 9. CL, zur 7. CI. S. o.) oder den Formen mit

einem i-Suffix verdanken; hierher würden gehören rädh : rädhnöti,

rädhyate, räddka (ob die W. aus *rndh herzuleiten ist oder nicht,

wäre für unsre Untersuchung gleichgültig, cf. o. p. 661; zur W.
vgL Joh. Schmidt, VocaL I, 36. Fick* I, 191); sädh, sadhati

RV. *) —- 2. sidh: sidhyati, siddha; krudh: krudhvati, kruddha;

kshudb : kshudhyati ;
budh : budhyate

,
bödhati

,
buddha (cf. dazu

Fick 3
I, 162); yudh: yudhyatä, yödhati, yuddha, vgl. äyudha:

vyadh : vidhyati, viddha
;
— kshubh : kshubhyati E., kshöbhatö U

kshubdha; lubh: lubhyati, löbbasä C 1

,
lubdha (cf. Fick* I, 201.

Kluge WB. s. lieb). Eine weitere Reihe von Verben müsste ihr

dh, bh aus (zum Theil nicht belegten) Formen mit nicht prägen-

tischem y- oder mit <-Suffix (resp. -dhi) bezogen haben
;

vgl. bädh

:

bädhate. pass, bädkyatö E. ,
bädhita (die Herleitung aus *bndh, cf.

Joh. Schmidt, Vocal. I, 93 f. Fick 3 I, 156 käme für uns nicht in

Betracht); vadh: vadheyam, vadkyät, pass, vadhyatö E.
;

1. sidh:

sädhati, pass, sidhyatä E.
,

siddha, seddhum B.
;
yabh

:
yabhati.

yabdhum-yabkitum, yapsyati
;

ribh : rebhati, pass, ribhyate
;

stubh :

stöbhati V., stobdhi JB., stubkäna RV., stubdlm B. Die folgenden

Verba sind nur mit intervocaliseher Aspirata belegt: vrädh RV*.,

1. vidh, sridh, dudh (vgl. aber dudhra; zu dhü? Wh.)
,
edh (aus

fdh ,
ardh ? S. u.). — Weitere Schwierigkeiten machen die Casus-

Endungen -bhis, -bhyas, bhyäm (ved. auch -bhias, bhiäm
,

vgl.

Whitney
,

Ind. Gramm. § 308 f.)
;

doch liessen sich auch diese

allenfalls heben
,

nur ist die grosse Anzahl von Schwierigkeiten,

die sich keineswegs immer zwanglos beseitigen liessen , an sich

bereits überaus bedenklich. Zuvörderst sind ün Veda die Formen
-bhyas, -bhyäm weit häufiger, als -bhias, -bhiäm: -äbhyäm erscheint

im RV. 24, -äbhiäm nur 3 Mal (Lanman, Noim-Inflection in the Veda,

p. 343 f. 361); -äbhyas 96, -ebhias 72 Mal (davon 20 Mal am
Ende eines Jagutt-, 20 Mal a. E. eines Anushtubh-l’äda, p. 350 f.

;

-äbhyas 12, -äbhias allerdings 14 Mal (p. 364). Sodann geht grade

der Instr. pl. der zahlreichsten Stammclasse, der Stämme auf kurz

a m. n.
,
schon in der ältesten Literatur häutiger auf -äis, als aut

1) sadhiidti
,

saddhi JB., welche Whitney, Koots s. sädh stellt, gehören

schwerlich zu dieser W.j vgl, diutu auch Bohtlingk, Z D. M G. 39, 537.
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-ebhis aas ( Ais 666 Mal RV„ 226 AV.; -ebhis 571 RV., 43 AV.,

cf. Lanman 1. c. p. 577. 849); doch erscheint das bh in -bhis

immerhin häufig genug in intervocalischer Stellung: ausser -ebhis

vgl. z. B. -äbhis RV. 295 (Lanman p. 863 fi), -ibhis, lbhis 785 Mal

(p. 396); auch die ur-an-Stämme gehörten hierher (-j-bhis, -abhis).

Die Möglichkeit wäre demnach nicht ausgeschlossen, dass die Suffixe

-bhyas, -bhyftm, sowie der Instr. pl. der allerdings, wenn ich nicht

irre, weit seltneren Stämme mit consonantischem Auslaut auf die

Gestaltung des Suffixes -bhis eingewirkt hätten. — Die grössten

Bedenken gegen die vermuthete Lautneigung ergeben sich aber

aus der Betrachtung isolirter Formen mit intervocalischem dh, bh :

üdhan
,
üdhar , lidhas erscheint im RV. (cf. Grassmann WB. und

Nachtrag) 49 Mal mit intervocalischem, nur einmal mit nicht inter-

vocalischem dh
; dazu kommen an-üdhäs

,
rapQad-üdhabhis

,
aehi-

drödhnt
,
smad-üdhnts je ein Mal

;
— der AV. hat 7 ihm eigen-

tümliche Formen dieser Stämme mit intervocalischem dh, ausserdem

kiliilödhni ein Mal. Zu nahhas gr. verfog sammt den zugehörigen

Formen finden wir ausser 1. nabhya, abhinabhya (PW.) und nam-
bhava (? die Zugehörigkeit ist nicht sicher, und das m vielleicht

erst secundär), in der Literatur nur Bildungen mit intervocalischem

bh (Whitney
, Roots etc. s. nabh

;
cf. aber arnbhas ?). vadhü zeigt

im R V. von 1 1 Formen nur 2 ,
welche kein intervocalisches dh

haben, und zwar in den augenscheinlich jungen Versen 30 und 31

des Liedes 10, 85 (= AV. 14, 1, 27. 2, 10 vadhvüs
;

cf. Whitney,

Index, wonach Grassmann WB. zu verbessern ist)
;
dazu vadhümant

4. vadhüyu 6, vftdhüya 1 Mal; — der AV. hat an 18 ihm eigen-

tümlichen Stellen die Form mit intervocalischem , nur an einer

(14, 2, 73) eine solche mit nicht intervocalischem dh-, ausserdem

vadhü-darga , vadhü-patha
,
vadhümant

,
vadhüyu

,
vädhüya je ein

Mal. Wenn unsre Regel den Thatsachen entspräche , so müssten

wir hier eine Form *vahü um so eher erwarten
,

als neben vadh

bereits seit altindogennanischer Zeit eine W. vagh', skr. vah stand

(av. vad-vaz, cf. Fick 3 I, 206. 209 und weiter unt.): es wäre in

der That völlig unverständlich , wie die seltne Form vadhv- eine

lautgesetzlich entstandene Form *vahü
,

die einen starken Halt an

der W. vah gehabt haben würde, hätte verdrängen können. — fbhu

und Zubehör zeigt ausser in jbhva, fbhvan. fbhvas, deren Zugehörig-

keit nicht ganz sicher ist, im RV. und AV. nur die Form mit

intervocalischer Aspirata, öshadhl, öshadhi und surabhi, -in, -is

haben im RV. und AV. ein stets intervocalisches dh. n:\bhi zeigt

innerhalb des RV. allein in dem wohl späten Liede 10, 90, V. 14

consonantisches »/; im AV. nur im entsprechenden Verse 19, 6, 8.

Für sabhft (cf. Fick 5
I, 227) ,

ibha (dazu smad-ibha) hätten die

zugehörigen Adjectiva sabhya AV. , ibhyn RV. den vorausgesetzten

Wandel kaum aufhalten können. Dazu kommen ubha, ubhaya,

av. uba, uva (cf. dazu Roth, Jai;na 31, p. 16 und Geldner, Metrik

p. 21); adhi, abhi (cf. av. aibi
,
aiwi und Grassmann KZ. 28, 575.
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Pick* I, 18. 271), wo allerdings die antevocalische Form für das

dh, bh verantwortlich gemacht werden könnte; ferner adhas, adhara.

adhama (Fick 3 I, 15). — Ueberaus deutlich spricht endlich das

Suffix -bha (vgl. Lindner, Altindische Nominalbildung p. 49. Whitney.

Ind. Gramm. § 1199), welches im Ai. nur postvocalisch belegt ist,

gegen unsere Hypothese. Dieses gemein-indogerm. Suffix •), welches

besonders Thiernamen bildet, findet sich im Skr., soweit ich sehen

kann, nie in der Form -ha
;

varäha, woran gedacht werden könnte,

lautet im Avesta varfUa. Im EV. erscheinen die folgenden Formen
mit dem Suffix -bha: räsabha, gardabha, fshabha-rshan

,
vyshabha-

vyshan (die Enstehung des a aus n ist für unsere Untersuchung

gleichgültig, S. o p. 661); im AV. ausser den drei letztgenannten:

i^arabha (im RV. Nom. propr.
;

vgl. auch das spätere yalabha), kn

kürabha, yerabha; sthülabha (zu sthüla). Vgl. ferner im PW,
karabha, kalabha, lushabha.

Es dürfte demnach kaum einem Zweifel unterliegen, dass in

der Sprache, welche wir .Altindisch* zu nennen pflegen, d. h. im

vedischen und classisclien Sanskrit, ein Lautgesetz, nach welchem

intervocalisehes dh ,
bh zu A werden müsste , nicht besteht. Auch

sehe ich nicht, wie sich die zwar seltne, aber in einigen Füllen

gesicherte Vertretung eines alten dh, bh durch skr. h lautlich in

anderer Weise aus dem Sanskrit heraus erklären liesse. So sehr

wir uns nun der Möglichkeit auch bewusst sein können, dass das

negative Resultat der bisher geführten Untersuchung nicht sowohl

den sprachlichen Thatsachen, als etwa der mangelhaften Erkennt-

niss des Untersuchenden oder dem gegenwärtigen Stande der Wissen-

schaft überhaupt zuzuschreiben sei
;

so werden wir es uns doch

nicht versagen wollen, von einem Standpunkte aus, den wir immer-

hin erst nach einer, wie ich hoffe, sorgfältigen Erforschung des

Terrain’s einnehmen , uns weiter danach umzusehen
,
ob sich viel-

leicht auf anderem Wege eine ausreichende Erklärung der in Rede
stehenden Erscheinung erreichen lasse. Da tritt uns denn die

bereits im Beginne dieses Aufsatzes erwähnte Thatsache entgegen,

dass im Sanskrit neben Formen mit altem dh, bh in gleicher oder

sehr ähnlicher Bedeutung auch Formen mit altem, d. h. lautgesetz-

lich aus ig. tjh entwickeltem A stehen. Dadurch wird uns die

Frage sehr nahe gelegt, ob nicht solche i n d o g e r m. Doppelformen

das Muster für die speciell indischen Doppelformen geworden seien;

mit anderen Worten: ob diese ig. Doppelformen vielleicht die

Empfindung für die Differenz zwischen fiA-AA-Formen einerseits und

A-Formen andrerseits dermassen abgeschwächt haben könnten, dass

nun auch zu alten dh - bh- Formen neue Formen mit A gebildet

wurden, welche dann bisweilen die Formen mit dh, bh vollständig

1) Vgl. gr. ilafoi-iiins, ipupoe, cf. l.egerlott, KZ. 8, 50 ff. Broguutm.
MU, 2, 239 f.; lut. columba? cf. Fröhde, BB. 8, 167.
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verdrängten. Diese Vermuthung würde allerdings nur dann eine

gewisse Wahrscheinlichkeit haben, wenn wir einerseits annehmen
dürften, dass die alten Doppelformen häufig und ohne sonderlichen

Unterschied der Bedeutung neben einander gebraucht worden seien,

andrerseits eine gewisse Analogie der Bildung die neuen mit den

alten Doppelformen verbände.

Mit vollkommener Sicherheit werden wir alte Doppelformen
nur da ansetzen dürfen

,
wo schon in der ältesten Literatur die

Behandlung der A-Form, besonders beim Zusammenstoss des h mit

anderen Consonanten, deutlich auf die Entstehung dieses Lautes

aus altem gh hinweist, und die verwandten Sprachen die Ansetzung

der ig. Wurzel mit gh bestätigen. In den anderen Fällen bliebe

die Möglichkeit bestehen, dass die Doppelform auf jene speciell

indische Erscheinung, welche durch den soeben besprochenen Ueber-

gang eines alten dh, bh in skr. A bedingt ist, zurückzuführen sei.

Indem ich im Folgenden eine Reihe solcher Doppelformen,

die indogerm. Ursprunges sein können, aufzeichne, stelle ich die-

jenigen voran, die ich mit Sicherheit oder wenigstens mit grosser

Wahrscheinlichkeit für indogerm. halten zu dürfen glaube.

1) vah-vadh, cf. vadhü [vadhü: vadh = uxor: veheve '). Vgl.

Fick 3 I, 207. II, 244; anders Ascoli, KZ. 13, 157 ff. Corssen,

Vocal. 3 I, 171. 312]; anad-udbhyas AV., anacj-utsu RV. neben

anad-vah (vgl. Whitney, Ind. Gramm. § 404) sind nicht ganz sichere

Beispiele für die ai. W. vadh, da der Nom. anadv&n AV. die d-

Formen veranlasst haben könnte (vgl. dazu Lanman, Noun-Infiection

p. 559 f. 499); doch wäre auch der umgekehrte Entwickelungs-

gang immerhin nicht unmöglich, av. vaz-vad
;

vgl. Fick 3
I, 206.

209. Zu vah finden wir im RV. eine Fülle von dh- und ksh-

Formen : vödham, vödhäm, vödhar-, vödhave, vödhum, ü<}ha ; vakshi,

vakshas, vakshat etc. (cf. Grassmann WB.). — Diese ai. Doppelform

ist meines Wissens die einzige, welche wir mit voller Sicherheit

bis in die ig. Urzeit hinein verfolgen können. Bei den übrigen

fehlen im Ai. die für altes A entscheidenden Bildungen
,

wofern

nicht etwa die Reduplication mit j als eine solche gelten darf.

2) hvar, hru— dhvar, dhru cf. druh ; av. zbar— dvar, dru cf.

druj (vgl. Justi s. w. Fick 3 I, 468, cf. 82 (?) ;
121. 353 und

ob. p. 351 f.). cf. jihvaras, juhuras, juhuräna RV.

3) har-bhar (vgl. auch dhar); cf. Curtius 5
, p. 199. Fick WB 3

I, 82, 465 (?) und BB. 1, 57; besonders Ascoli, Studj Critici II, 129

Anm. 16. Dass uns in skr. har und bhar, die begrifflich einander

sehr nahe stehen, eine ig. Doppelform überliefert ist, wird wesent-

lich durch den Umstand wahrscheinlich gemacht, dass har und

bhar sich schon im RV. in einigen Formen gegenseitig beeinflusst

haben : als ihr gemeinsames Perfect fungirt im RV. und AV. regel-

1) uxor uach »oror wie arisch naptar neben nap&t lat nepöt- nach

pitar, bhratar ? vgl. Wackemagel, KZ. 25, 289 f. Osthoff, Perfect p. 599 ff.
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mässig jabhära. babhära finden wir im RV. nur zwei Mal im
selben Liede (babhre 3, 1, 10; babhräoa 8), im AV. gar nicht;

jahära ein Mal im AV. (3, 9, 6 jaharus, 1. jabrus, cf. Whitney. Index),

während im RV. diese Perfect-Form fehlt. Ueberhaupt gewinnt

har bereits im AV. gegenüber dem RV.
,
wo bhar weit überwiegt,

bedeutend an Terrain. Der Trieb
, die verwandten Formen ein-

ander anzugleichen und Fremdes auch formell zu sondern, besonders

aber wolil die zunehmende grammatische Schulung schied dann die

Perfecta beider Wurzeln reinlicher von einander, und so finden

wir in der späteren Literatur babhära und jahära. während jabhära

schwindet. — Die öfter gebrauchte Form jabhära mag das ein

Mal im RV. belegte Intens, jarbhptas neben häufigerem bharibhr-

veranlasst haben (vgl. auch das spätere barlbhf- neben (sam-) jarthr-

im PW. s. bhar, satp-har und bei Whitney, Roots). — Besondere

Schwierigkeit macht jarbhur- (nur im RV. belegt), das vom PW.,

Grassmann WB. s. v., Fick 3
I, 163, Joh. Schmidt, Vocal. II, 223

cf. 269 f. (vgl. auch Curtius 5
, p. 303) zu gr. rtootpvoo) gestellt

wird. Die lteduplicationssilbe in /«r-bhur könnte derjenigen von

n oq- (fi’Qu keinesfalls genau entsprechen; sollte auch jarbhur (für

’barbhur) an jabhära angelehnt sein?

4) sparh (spphayati RV. und später) .eifern um . eifrig be-

gehren nach E., c. Dat.* neben spardh (spardhatä) .wetteifern
;
sich

bewerben , streiten um E. c. Dat. Loc. Acc.“ (PW.
, cf. Grassmann

WB.)
;

av. sparez-spared (je ein Mal)
,

gr. antoyoi (Fick 3 I, 253.

458). sprhayati ist vielleicht Denominativ zu spphä MBh. und sonst

(cf. Delbrück
,

das Altind. Verb. p. 204). Ob wir es bei sparh

(überwiegend mit intervoc. h belegt, cf. Whitney, Roots) — .spardh

mit einer indogerm. oder specieÜ indischen Doppelform zu thun

haben, dürfte zweifelhaft erscheinen.

5) nah-nadh. Die entscheidenden Formen weisen sämmtlich

auf nadh; vgl. dazu Pün. 8, 2, 34 (= gr. vqftto? Icf. Curtius 6
.

p. 316): neben nahyati cf. uahus steht naddha RV. AV. , cf. upä-

nadbhis, upänadyuga zu upänah (Whitney, Ind. Gramm. § 223 E.),

parinat zu partnah (PW. s. v.). Eine sanskritische W. nah = ig.

nagh schwebt völlig in der Luft, wofern nicht an amh, ah (amhas.

av. ilzaüh, cf. Fick 3
I, 9. 264. Curtius 5

, p. 190 £) erinnert werden

darf. Aehnlich steht es, soweit ich sehen kann, mit der ig. W.
*negh .binden, knüpfen“ (cf. dazu Fick 3

I. 124. 358): ob lat

necto dahin gehört, oder zu einer W. nek, erscheint zweifelhaft;

im letzteren Falle würde sich germ. nach, Nachbar, nahe (cf. Kluge

WB. s, vv.) begrifflich dazu verhalten, wie gr. ay%i
,
nyyov zu

ceyxoi, skr. amh (Curtius 5
, p. 190£), skr. nahus, nahusha zu na-

hyati
,

skr. nfidtyarps-nedish(ha
, av. nazdista zu lat. nödus

,
nhd.

Nestel (vgl. Kluge, WB. s. Nestel, Netz und KZ. 25, 313; über

nazd- anders Brugmanu MU. 2, 156). — Hier befinden wir uns

bereits auf recht schwankendem Boden. Was ich sonst anzuführeu

wüsste, dürfte noch weniger besagen, da von den ig. Doppelformen.
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welche weiter in Betracht kämen , einige in ihrer Bedeutung oder

Form einander vielleicht nicht nahe genug stehen, um als zu-

sammengehörig empfunden werden zu können , andere im Sanskrit

nur noch in der A-Form überliefert oder wenigstens in der Literatur

allein in dieser Form belegt sind. Doch dürfte es nicht ganz

überflüssig erscheinen, auch auf ig. Doppelformen dieser Art einen

Blick zu werfen
, da ja die speciell indischen Doppelfonnen in die

vorvedische Zeit zurückreichen , und in dieser noch eine oder die

andere ig. Doppelform bestanden haben könnte, welche in der uns

überlieferten Sprache allein in der A-Form weiter lebt.

6) harsh-bharsh in bhpshti .Zacke, Spitze* cf. nhd. Borste

(A. Kuhn in KZ. 11, 372 ff. Kluge WB. s. Borste, Barsch fl); bharsh,

bhpsh könnte ursprünglich ganz wohl die Bedeutung .starren* ge-

habt haben, harsh, ved. harshatö mag im Sinne .freudig, ungeduldig

bereit sein zu E. c. Dut.“ vielleicht auch als bedeutungsverwandt

mit dharsh, dharshati „dreist, muthig, unverzagt sein, sich an J.

wogen* empfanden worden sein.

7) har, hpnlte „grollen“ — bhar, bhjuftti ? (Dhfitup., cf. PW. s.

2. bhar: u. a. auch bhartsane); vgl. hrnfy, hrnüy RV. neben bhrnly

Näigh. 2, 12 (cf. dazu Osthoff, MU. 4, 216 Anm,), und weiter

bhara 2. d. im PW : „Kampf, vgl. yapfirj' (dagegen 1. bhar 4).

Fick 3
I, 159.

8) Neben har, haryati „gern wollen, haben wollen, begehren

nach c. Acc.“ steht PW. dhar 22 b (med.-pass., cf. dazu Whitney,

Ind. Gramm. § 773) „sich anschicken, unternehmen, beginnen c. Dat.

Acc. Inf.“. Vgl. gr. yntgui, tliXtn (Fick 3 I, 80. 116. Curtius s
,

p. 726; dagegen Joh. Schmidt, KZ. 25, 171 fl).

9) guh: güdha, güdhvi, aghukshat, jugukshatas RV. ; av. guz,

ig. ghugh 1 oder gugh'. Daneben in einer dem Anscheine nach

sehr ähnlichen Bedeutung ig. khudh, vgl. Hübschmann, KZ. 24, 412.

Kluge, WB. s. Hort, Hütte, Haus, und Paul und Braune’sBeitr. 9, 153;

gehört hierher auch das der späteren Sanskrit-Literatur angehörige

PW. 2 kuha, kuhaka (für “kudha ; cf. Fick 3 I, 50. Osthotf. MU.

4, 91. Bartholomae, BB. 10, 290)? gr. xtvfttD könnte zu khudh,

vielleicht aber auch zu ghugh 1 gezogen werden (vgl. über diese

Gruppen Job. Schmidt, KZ. 25, 164 ff.). —
Wenn wir all die soeben betrachteten Doppelfonnen mit

Sicherheit aus der ig. Zeit herleiten und zugleich ihre Weiter-

existenz für die älteste speeiell-indische Zeit voraussetzen dürften,

so liessen sich, wie ich glaube, Formen wie grabh-grah, -dhita-hita

allenfalls als Analogiebildungen nach vadh-vah, bhar-har verstehen

:

eine Form wie hita vielleicht um so leichter, als ja nach dem
bekannten Sandhi-Gesetz ein anlautendes A in die dem auslautenden

Explosivlaute des vorhergehenden Wortes entsprechende Med. Asp.

übergehen kann, nachdem event. eine Tenuis vor dem A tönend

geworden ist (cf. Whitney, Ind. Gramm. § 163; also etwa nach

dem Schema hita: ud-dbita = har: uddhar, vgl. dhar). Aber die
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Suffixe -mähe, -hi neben -dhi blieben dabei so räthselhaft wie zuvor:

denn dass diese nach dem Muster von ig. Doppelformen wie vadh-

vah oder bhar-har, mit denen sie durch keinerlei Bande verknüpft

waren, gebildet sein sollten, läge meiner Meinung nach ausser dem
Bereiche aller Wahrscheinlichkeit. Erwägen wir ferner, dass die

oben erwähnten Voraussetzungen nur in relativ geringem Masse
zutreffen ; so werden wir auch diesen Versuch, zu einem Verständ-

niss der speciell indischen Formen mit h neben altem dh, bh zu

gelangen, aufgeben müssen.

Wollen wir einen weiteren Erklärungsversuch wagen, so drängt

sich uns fast unwillkürlich die Frage auf, ob eine Erscheinung,

die zwar in einzelnen Fällen als gesichert angesehen werden darf,

aber eben nur in vereinzelten Fällen gegenüber der Fülle von

Formen, welche die altindogerm. Bildung bewahrt haben. — ob

eine solche Erscheinung nicht vielleicht auf dem Einflüsse anderer

indo-arischer Dialecte beruhen könne ? Treten wir dieser Frage

näher, so dürfte die Beantwortung derselben, wenn ich nicht irre,

wesentlich von der Antwort abhängen, die wir auf drei Vorfragen

erhalten werden

:

1) Verbieten allgemeine Gründe, die in der Art unserer ältesten

Ueberlieferung und der dichterischen Production
,

die ihr vorher-

gegangen sein mag, liegen könnten, es nicht schon von vornherein,

für eine Zeit, welche jedenfalls der uns vorliegenden Redactiou der

Rigveda-Hymnen vorhergegangen sein muss den Einfluss anderer

indo-arischer Dialecte auf die Sprache der heiligen Lieder — ja

selbst die Existenz solcher Dialecte anzunebmen.

2) Finden wir auch abgesehen von deijenigen Erscheinung,

die uns hier vorzugsweise beschäftigt, in dem überlieferten Rigveda

1) Dass der Redactor oder die Redactoren des Rigveda volksdialectische

Bildungen in unsere Sammlung hereingebracht hätten
,

üesse sich meiner

Meinung nach kauin voraussetzen Sehen wir auch davon ab ,
dass um die

Zeit der Rigveda-Redaction die heiligen Lieder und die heilige Sprache wohl
viel zu heilig gehalten wurden, um sie durch Einmengung volksdialectischer

Bildungen zu profaniren; so scheint schon dio ganze Art der Redaction, soweit

wir sie verstehen, darauf hinzudeuten, dass sie eher bestrebt war, die Sprache

der Hymnen in der Richtung des späteren Sanskrit grammatikalisch gleichsam

zu stilisiren: dafür spricht besonders die redactionelle Durchführung der späteren

Sandhi-Gesetzc, welcho die ursprüngliche Gestalt der Hymnen in nicht geringem
Orado verändert hat. Als ein hübsches Beispiel für die Strenge, mit der die

Redaction ihre grammatikalischen Grundsätze durchzuflihren suchte, erwähne ich,

dass im SatnhiU- wio im Pada-Toxt der Regel gemäss (vgl. Whitney, Ind. Gramm
§64) das d der W. id zwischen Vocalen stets als in idya dagogeu als fl

erscheint . obwohl auch dieses Wort , wie das Metrum zeigt ,
fast immer mit

voc&lischem i, also
#
ilia, gelesen werden muss; cf z B. 10, 53, 2 (vgl. Grass-

mann WB. und dazu Rigveda-PrätiijÄkhya ed. Max Müller, N. LIII). Vgl be-

sonders Roth, KZ. 26, 59 ff.
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deutliche Sporen anderer indo-arischerDialecte? Mit anderen Worten:
finden wir im Rigveda als sporadisch aoftretende Erscheinung die-

selben oder analoge Lautwandlungen, wie sie in uns bekannten

indo-arischen Volksdialecten ,
die jedenfalls einer viel späteren Zeit

angehören, regelrecht einzutreten pflegen?

3) Gehört der Uebergang besonders eines intervocalischen dh,

Ith in h zu denjenigen Lautneigungen, welche den späteren indo-

arischen Dialecten vorzugsweise geläufig sind?

Wenn wir die erste dieser Vorfragen verneinen und die beiden

anderen bejahen dürfen, so werden wir, wie ich glaube, einiges

Recht dazu haben, die in Rede stehende Erscheinung auf uralten

volksdialectischen Einfluss zurückzufiihren.

Ad 1. — Im Rigveda ist uns ohne Zweifel das älteste Denkmal
der altindischen Sprache, vielleicht des ganzen indogerm. Sprach-

stammes überliefert. Auch wird kaum daran gezweifelt werden
dürfen, dass der Rigveda in der Gestalt, wie er uns heute vorliegt,

zum mindesten seit dritthalb Jahrtausenden, durch die sorgsame

Pietät seiner Verehrer selbst dem Wechsel entrückt, Zeuge der

wechselnden Schicksale seines Volkes gewesen ist. Dass er aber

die ganze Entwickelung seines Stammes seit der Trennung der

arischen Völker miterlebt habe, ergiebt sich daraus ebenso wenig,

wie wir etwa aus dem Umstande, dass Homer an der Spitze der

. griechischen Ueberlieferung steht, folgern dürften, mit Homer be-

ginne überhaupt erst ein speciell griechisches Volksthum. Die An-

nahme, der Veda stände gleichsam an der Schwelle des Thores,

welches von der arischen Urzeit zur rein indischen Entwickelung

führt, erhielte, wie ich glaube, auch durch die nahe Verwandtschaft

der vedischen Sprache mit der des Avesta eine nur schwache Stütze.

Denn wollten wir auch von der Frage abseben, wie weit die Sprache

dieser heiligen Bücher der arischen Bruderstämme ihre Alterthüm-

lichkeit äusseren Gründen, z. B. priesterlicher Fixirung, verdanken

mag ; so erschiene es immerhin noch zweifelhaft, ob das Altindische

und Alteramsche einander wirklich so sehr viel näher stehen, als

etwa das Französische und Italienische; und doch sind seit der

Zeit, da diese ihre eignen Wege zu gehen begannen, an anderthalb

Jahrtausende verflossen. — Wir werden also gut thun, bei Er-

wägung der Stelle, welche dem RV. in der indischen Gesammt-

entwickelung zuzuweisen sei, in erster Linie den Rigveda selbst

sprechen zu lassen.

Die Lieder des RV. sind keine Volkslieder, ihre Sprache ist

keine Volkssprache. Diese Hymnen spiegeln kein naives Empfinden

wieder , welches mit einer noch ungebändigten Sprache ringt, sich

den adäquaten Ausdruck Schritt für Schritt erkämpfen muss: sie

sind vielmehr, wenigstens zum weitaus grössten Theil. formelhaft:

der meist nicht geiade originelle Gedanke ist in eine bestimmt

fixirte poetische Ausdrucksweise, die vom Dichter nicht immer aus-
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reichend verstanden wird
,

gleichsam hineingebannt. Die älteste

indische Poesie hat einen weiten Weg zurücklegen müssen, ehe sie

hier anlangte
;
wenngleich im RV. anch Fragmente, vielleicht selbst

ganze Lieder aus uralter Zeit überliefert sein mögen : im wesent-

lichen ist es nicht die Zeit des Beginnes oder der Blüthe, sondern

die des Ausklingens der ältesten indischen Lyrik, welche der uns

erhaltenen Sammlung ihre charakteristische Färbung gegeben hat 0.

Die Heiligkeit von Lied und Spruch reicht gewiss in sehr alte

Zeiten zurück: auch damals, als die Inder noch fröhlich und frei

ihr Lied sangen, und das Dichten zwar das naturgem&sse Privilegium

der Gebildeten — wie wir sie mutatis mutandis vielleicht nennen

dürfen — , vor Allem der Priester, aber noch nicht ein besonderes

priesterliches Gewerbe war, — auch damals wird der Dichter als

ein Gottbegnadeter gepriesen und verehrt, das Lied als ein Heiliges

und Segenbringendes, ja als ein Zauberhaftes bewundert worden

sein ; aber die ängstliche Verehrung der Epigonenzeit, die den Sinn

der von den Vätern ererbten Lieder nur unvollkommen verstand

und der desshalb das Heil an jedem Buchstaben, jedem Laute hing,

wird jener alten Zeit durchaus fremd gewesen sein. Auch später,

da der frisch sprudelnde Quell des Gesanges am Versiegen war,

und man begann, mühsam in die Tiefe zu graben oder mehr oder

weniger brauchbare Surrogate zu verwenden; als eine künstliche

Dichtart, nach Neuem begierig, sich an mystischem Spiele mit

Worten versuchte und aus den alten Liedern noch viel schönere

.

neue machte : anch damals wird die unbedingte Heiligkeit des über-

lieferten Wortes kaum gegolten haben. Das von den Vorfahren

Ererbte pflegt solchen Zeiten kaum mehr zu sein, als eine schätz-

bare Fundgrube zur Gewinnung des Rohmaterials: die Bearbeitung

und Fassung behält man sich selbst vor. Erst dann . wenn die

heilige Ueberlieferung unverständlich zu werden beginnt und die

Unmöglichkeit eintritt, Neues der gleichen Art- zu schaffen oder

auch nur das Gegebene weiter zu variiren, — erst dann tritt das

Bedürfnis nach unbedingter Fixirung des Wortes, ja des Lautes

ein
; erst dann wird jeder Buchstabe ein Heiligthum. — Selbst wenn

aber schon seit den frühesten Zeiten indischer Lyrik das Streben

nach treuer Bewahrung der Hymnen vorhanden gewesen wäre , so

hätte dasselbe doch nur in sehr beschränktem Masse Aussicht auf

Erfolg haben können. Die alten Lieder dürften sehr lange , wahr-

scheinlich bis zu ihrer Fixirung in der Rigveda-Sammlnng oder

den Rigveda-Sammlungen auf mündlichem Wege von einer Gene-

ration der anderen überliefert worden sein. Wenn wir demnach
nicht etwa die meines Erachtens nahezu unmögliche Voraussetzung

gelten lassen wollen, dass in jener ältesten Zeit die heiligen Lieder

1) Vgl. dazu Rigveda cd. Aufrecht II \ p. VI fl' XII ff. XXX VII ff Barth.

Religion» of India, p. XIII ff. und die „Einleitenden Bemerkungen" meiner Ale

handlung „Dyius Asura etc.“.
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unter Anwendung derselben oder ähnlicher Cautelen gelehrt und
recitirt worden sind, wie später die Hymnen unseres KV.

;
so werden

wir annehmen müssen, dass sich bei aller Sorgfalt Aenderungen und
Corruptelen mindestens in demselben, wahrscheinlich aber in erheb-

lich höherem Grade in den Text der Lieder eingeschlichen haben,

als etwa in unsere Lutherbibel, die durch den Druck immerhin vor

den gröbsten Verunstaltungen einigermassen geschützt war.

Ein Factor verdient aber bei der Frage nach den Verände-

rungen, welchen die literarische Ueberlieferung eines Volkes ausge-

set/.t sein kann, besondere Beachtung: ich meine die gesprochene

Sprache. Dem Einflüsse dieses Factors wird sich
,

wie ich glaube,

die Ueberlieferung literarischer Denkmäler — wofern dieselben noch

im Volke lebendig sind und im Wechsel der Generationen immer
wieder gedruckt und gelasen, gelernt und gesagt werden — fast

niemals völlig entziehen können : ich darf auch hier auf unsre

deutsche Bibel verweisen. Andrerseits wird die Literatursprache

eines Volkes in höherem oder geringerem Grade so gut wie immer
von der Weiterentwickelung der örtlichen Volksdialeete abhängig

sein
;

eine Abhängigkeit
,

die sich besonders in der Aussprache,

weniger merklich in Abweichungen von dem Wortschätze der

„correcten“ Sprache äussern dürfte. Solchen Einflüssen hätten sich

sowohl bei der Uebeilieferung alter wie bei der Verfertigung neuer

Hymnen die alten Rishis ebenso wenig entziehen können, wie andere

Menschenkinder; ja vielleicht noch weniger, da — wie wir sahen —
die älteste indische Lyrik bis zu ihrer Fixirung in den Rigveda-

Sammlungen die conservirende Macht der Schrift nicht gekannt

haben dürfte. — Nun wäre doch wohl anzunehmen, dass die alten

Rishis — so heilig sie immer waren — neben der Literatursprache,

in der sie sangen und unter einander redeten
,
auch den örtlichen

Volksdialect gesprochen hätten
;
wobei wir uns vielleicht die sprach-

lichen Verhältnisse etwa in der Weise denken dürften, wie das

spätere l>rama sie gleichsam in künstlerischer Stilisirung abspiegelt.

Unter solchen Umständen hätte sich ein Eindringen volksdialectischer

Lautneigungen in die heilige Sprache — besonders bei isolirten

Formen und bei Wörtern des täglichen Lebens — kaum vermeiden

lassen; und zwar um so weniger, je näher der Volksdialect noch

der Literatursprache stand. Sprach der Mann mit seiner Frau von

seinem grha oder sagte zu seiner Tochter e/u „komm!*, so musste

es ihm leicht zustossen, dieselben Formen auch in der „correcten*

Rede zu gebrauchen, — und sein Sohn wird sich dann gewiss nicht

mehr gescheut haben
,
diese allmählich correet gewordenen Fonnen

in die Dichtung selbst einzuführen — wenn er die alten Formen
überhaupt noch kannte. Dass solche Formen dann — besonders

bei der mündlichen Tradition — auch in die älteren Lieder ein-

drangen, wäre fast selbstverständlich und bedarf kaum der Er-

wähnung. Wenn wir somit Formen, die wir volksdialectischem Ein-

flüsse zuschreiben möchten ,
selbst in sicher uralten Liedern oder
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Formeln fänden, so würde eine solche Wahrnehmung ebenso wenig

gegen das hohe Alter des Liedes oder gegen den jüngeren Ursprung

der betreffenden Form anssagen , wie uns etwa der Umstand, da®
sich in einem Bibeldrucke unseres Jahrhunderts ganz junge Sprach-

formen fänden
,

an dem Alter der Luther’schen Uebersetzung oder

an der Jugend dieser Sprachformen irre machen dürfte.

Wenn wir demnach zur Annahme berechtigt wären, dass sich

bereits zur Zeit vor unserer Rigveda-Sammlung indo-arische Volks-

dialecte neben der vedischen Literatursprache entwickelt hatten ; so

läge, wofern unsre Auffassung des RV. den Thatsachen entspricht,

kein Grund vor, die Möglichkeit zu bestreiten, dass diese Volks-

dialecte die Sprache unserer Rigveda - Hymnen beeinflusst haben

könnten. Andrerseits würde der Nachweis eines solchen Einflusses

eine erwünschte Bestätigung der soeben dargelegten Anschanung
über die Art und Stellung des RV. sein.

Sind wir aber in der That berechtigt, die Existenz indo-arischer

Volksdialecte für eine so frühe Zeit vorauszusetzen?

Wenn unsere Rigveda-Sammlung einer späten Periode der

ältesten indischen Lyrik angehört, wie ich im Vorhergehenden glaub-

haft zu machen versucht habe; so ergäbe sich schon daraus, dass

sie weit von jener Zeit abliege, da die beiden arischen Stämme
noch ein Volk bildeten. Diese Annahme würde weiter auch durch

den Umstand bekräftigt werden, dass in unserer Hymnen-Sammlung
die alten Gottheiten in weitem Umfange vor neu auftretenden Göttern

zurücktreten: eine Thatsache, welche durch die endgültige Ver-

drängung des alten Göttervaters Dyäus aus dem indischen Pantheon

für unsere Auffassung der religiösen Verhältnisse jener Zeit be-

sondere Bedeutung gewinnt. Wenn wir aber annehmen dürfen,

dass zwischen der Trennung der arischen Bruderstämme und der

Sammlung unserer Rigveda-Hymneu ein bedeutender Zeitraum liege;

so wäre a priori die Vermuthung nicht abzuweisen
,

dass sich im

Laufe dieser Zeit Dialecte ausgebildet hätten, welche der Literatur-

sprache zwar noch nahe stehen mochten
,

aber immerhin eine von

dieser deutlich gesonderte Existenz hatten. Von einer anderen Seite

aus wird uns die gleiche Vermuthung nahe gelegt. Wenn wir be-

reits aus dem 6. Jahrh. von Dialecten Kunde haben, die allem An-

scheine nach dem Sanskrit nicht mehr ganz nahe standen
;
so dürfte

die Voraussetzung, dass die Anfänge dieser Entwickelung selbst

um 500— 1000 Jahre zurückliegen mögen, nicht allzu gewagt er-

scheinen ').

Die Möglichkeit, dass vor der Schlussredaction unseres

Rigveda deutlich von der vedischen Sprache gesonderte Volks-

dialecte bestanden hätten
,
wäre demnach unbedingt zuzugesteben.

Aber auch nur die Möglichkeit: erst dann, wenn im RV. deutliche

1) Vgl diutu die geistvollen Bemerkungen Benfey’s, Geschichte der Sprach-

wissenschaft p. 69 ff cf 48 ff
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Spuren volksdialectischen Einflusses festgestellt, oder in den späteren

indo-arischen Dialecten solche Formen indogerm. Ursprunges nach-

gewiesen sind, welche mit Nothwendigkeit über den KV. hinaus-

weisen
;

erst dann werden wir ein gleichzeitiges Bestehen der ve-

dischen Sprache und anderer indo-arischer Dialecte für gesichert

halten dürfen. Denn ist die vedische Sprache gleich als eine aus-

gebildete Literatursprache anzusehen, so läge doch wenigstens die

Möglichkeit vor, dass sie sich nicht so sehr in ihrem Lautbestande,

in der Flexion oder im Vocabular, als vielmehr durch ihre Formel-

haftigkeit und Verknöcherung von der gleichzeitigen Volkssprache

unterschieden habe.

Damit treten wir an unsere zweite Vorfrage heran: Finden

wir in dem uns überlieferten Rigveda deutliche Spuren eines Ein-

flusses anderer indo-arischer Dialecte ? Oder in anderer Formulirung

:

Lassen sich an einzelnen Formen des Uigveda Lautneigungen er-

kennen
,

welche den sonstigen Lautgesetzen der vedischen Sprache

entschieden widersprechen und gleichzeitig mit den Lautneigungen

späterer indo-arischer Dialecte übereinstimmen oder sich wenigstens

in derselben Richtung wie diese bewegen?
Bevor wir uns der Beantwortung dieser Frage zuwenden, sei

es mir gestattet, einige allgemeine Bemerkungen über das Verhält-

niss der mittel- und neuindischen Dialecte zum classischen und ve-

dischen Sanskrit vorauszuschicken.

Zunächst kann es, wie ich glaube, kaum einem Zweifel unter-

liegen, dass das Päli in manchen und wichtigen Dingen dem Veda
näher steht, als dem classischen Sanskrit; und ähnlich scheint es

sich mit anderen mittel- und neuindischen Sprachen — womit in

diesem Aufsatze natürlich nur die indo-arischen Sprachen gemeint

sind — zu verhalten. Schon die Art, wie hier die Worte inner*

halb des Satzes behandelt werden, dürfte sich aus den Sandhi-Ge-

setzen des classischen Sanskrit kaum erklären lassen. Ferner stimmen

Päli und Präkrit in einer Reihe von Laut- und Flexionsformen mit

der vedischen Sprache überein
,
während sie vom dass. Skr. ab-

weichen: vgl. im Päli don Uebergang eines intervocalisehen d, dh
in l, Ui (E. Kuhn, Beitr. z. Pali-Gramm, p. 36 f. ; cf. dazu p. 668,

Anm. dieser Abhandlung)
;

die Aor.-Form akä = ved. akar (Kuhn

p. 111); den Inf. auf -tave neben -tum (p. 119); den Nom. pl.

der a-Stämme auf -üsfe (Oldenberg, KZ. 25, 315) neben ved. -äsas;

das präkr. Abstr.-Suffix -ttana = ved. -tvana (Lassen
,

Inst. Ling.

Präcrit. p. 288. Hemacandra (ed. Pischel) 2, 154. 4, 437. Trumpp,

Grammar of the Sindhi Language p. 60 und Whitney, Ind. Gramm.

§ 1240) u. A. (vgl. dazu Aufrecht bei Muir, S. T. II, 72). — Wenn
wir ausserdem erwägen, dass das classische Sanskrit als Sprache

der Gebildeten und der Literatur xar’ t:. die übrigen indischen

Dialecte fort und fort beeinflusst haben wird, dass also in diesen

Dialecten Formen, die dem class. Skr. ganz besonders nahe stehen,
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auch sanskritische Lehnworte sein könnten; so werden wir kaum
geneigt sein

,
das classische Sanskrit als Mutter der mittel- und

neuindischen Dialecte zu betrachten. — Folgt aber daraus, dass

diese Sprachen aus dem vedischen Sanskrit herzuleiten sind?

Gleichwie damals
,

als die ältesten uns erhaltenen literarischen

Denkmäler der Griechen
,

der Deutschen u. s w. entstanden , die

Sprache dieser Völker in mehrere deutlich gesonderte Dialecte zer-

fiel; so könnte, wie wir a priori vermuthen dürfen, auch das Alt-

indische in dem Zeitraum, aus welchem die vedischen Lieder stam-

men, verschiedene Dialecte gekannt haben. Einige Spuren im Rigveda

scheinen weiter darauf hinzuführen, dass in der Sprache der alten

Lyrik, wie sie uns jetzt vorliegt, mehrere Dialecte, die sich aller-

dings nur wenig von einander unterschieden haben mögen, zusam-

mengeflossen seien: so liessen sich Doppelformen wie -ebhis neben

-äis, -ilsas neben -äs vielleicht besser aus dialeclischer Verschieden-

heit, als aus einer Altersdilferenz erklären. Wie weit es allerdings

der philologischen Forschung gelingen wird, auf Grundlage solcher

Formen die einzelnen Hymnen nach AJter und Dialect zu sondern,

muss die Zukunft lehren; die sorgfältigen und verdienstlichen Unter-

suchungen, welche bisher über den Gebrauch grammatischer Doppel-

formen gleicher Function in den einzelnen Abschnitten des RV. an-

gestellt worden sind, haben zu keinem irgend sicheren Resultate

geführt (vgl. Lanman, Noun-lnflection p. 576 ff., besonders p. 581.

Brunnhofer, KZ. 25, 329 fl.). Die Schwierigkeit, welche sich solchen

Versuchen entgegenstellt, besteht, wenn ich nicht irre, wesentlich

darin, dass die Sprache des Rigveda, wenigstens in der Form, wie

sie uns überliefert ist, im Ganzeu und Grossen die in einer be-

stimmten Periode conventionell ausgeprägte Sprache der altindischen

Lyrik darstellt: ein jedenfalls sehr bedeutender, wenn nicht der

grösste Theil unserer Hymnen dürfte bereits von Anfang an in

jener lyrischen Sprache gedichtet sein
;
und auch solche Lieder,

welche ursprünglich vielleicht in reinerem Dialecte abgefasst waren,

werden sich dem Einfluss dieser Literatursprache kaum völlig ent-

zogen haben. — Der Sprache des Rigveda steht die der übrigen

vedischen Schriften sehr nahe. Gewisse dialectische Besonderheiten,

die einige derselben zeigen, dürften nicht erheblicher sein, als etwa

solche Eigenheiten, wie sie unsre nhd. Schriftsprache in den ver-

schiedenen Gegenden Deutschlands aufweist. Die Sprache der

jüngeren vedischen Schriften nähert sich allmählich dem classischeu

Sanskrit
,

in welchem die altindische Literatursprache ihre end-

gültige Fassung bis auf den heutigen Tag erhalten hat.

Nun dürfte die Annahme, dass sich die mittel- und neu-

indischen Dialecte aus der vedischen Literatursprache entwickelt

hätten, a priori kaum eine grössere Wahrscheinlichkeit in Anspruch

nehmen können, als etwa die Vemmthung, alle griechischen Dia-

lecte stammten von der Homerischen Sprache her. Sehr viel näher

läge es, in denjenigen Dialecten, aus welchen die vedische Literatur-
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Sprache hervorgegangen sein mag, die älteren Stadien der späteren

indo-arischen Dialeete zu suchen. Doch wäre auch eine solche An-

nahme keineswegs nothwendig, sondern bedürfte erst des Nach-

weises: neben den erwähnten alten Dialecten könnte ganz wohl

eine Reihe anderer indo-arischer Dialeete hergegangen sein
;
und

die Möglichkeit Hesse sich wenigstens a priori nicht von der Hand
weisen, dass diese die Väter einiger oder gar aller mittel- und neu-

indischer Dialeete geworden seien, während diejenigen Dialeete, aus

denen sich die vedische Literatursprache herausgestaltet hatte, oder

wenigstens einige unter ihnen schon früh ausstarben. —
Die soeben entwickelte Ansicht stimmt im Wesentlichen mit

der Auffassung dieser Verhältnisse überein, welcher E. Kuhn in

seinen „Beiträgen zur Pali-Grammatik“ (Berlin 1875), p. 10 folgen-

dermassen Ausdruck geliehen hat
:

„Bei dieser Gelegenheit mag
noch darauf hingewiesen werden, dass der Werth der oft geäusserten

Ansicht, das Päli stamme nicht vom classischen Sanskrit, sondern

vom Vedadialeete ab, in keiner Weise überschätzt werden darf.

Unzweifelhaft richtig ist es, dass das Päli von einem Dialeete der

alten Volkssprache des arischen Indiens abstammt und somit zum
vedischen Sanskrit in einem viel engeren Verhältnisse steht, als zu

der späteren, dem allgemeinen Volksbewusstsein fremd gewordenen

Literatursprache. Aber es ist voreilig von einem Vedadialect zu

reden, ehe alle sprachlichen Besonderheiten der einzelnen vedischen

Schriften eingehend erörtert sind. Bei einer solchen Untersuchung

werden sich jedenfalls Spuren mehrerer Dialeete herausstellen und
dann wird es an der Zeit sein, die Frage aufzuwerfen, welcher der-

selben besondere Berührungen mit dem Päli an den Tag legt“.

(Vgl. dazu Muir, S. T. II, 65 ff. 128 ff.) — E. Kuhn fährt dann

fort: „Für jetzt können wir nur sagen, dass das Päli einige Wörter

und Formen kennt, die entschieden alterthümlicher sind als das

classische, ja selbst als das geläufige vedische Sanskrit: dieselben

setzen also einen der Veda -Sprache coordinirten alterthümlichen

Dialect voraus, den wir aber nur in seiner späteren Fortbildung

noch besitzen. Diese Formen
,
sowie besondere lautliche und lexi-

calische Uebereinstimmungen mit einzelnen vedischen Schriften,

namentlich aus dem Literaturkreise des Yajurveda, werden im

weiteren Verlaufe dieser Arbeit zur Erwähnung kommen“.
Es wäre nicht nur in hohem Grade interessant, sondern würde

auch unsre Ansicht über die Stellung der vedischen Sprache zu den

indo-arischen Volksdialecten in erwünschter Welse bestätigen, wenn
sich im Päli oder anderen mittel- oder neuindischeu Sprachen For-

men nachweisen Hessen, die nur aus solchen indo-arischen Dialecten

hergeleitet werden könnten ,
welche gleichzeitig mit der vedischen

Sprache blühten. Leider finden sich meines Wissens Formen dieser

Art bisher nirgends übersichtlich zusammengestellt; und für mehrere

derjenigen Bildungen, welche E. Kuhn in seinen „Beiträgen“ (passim)

hierherzieht, würde der ausgezeichnete Kenner des Päli jetzt viel-

Bd. XL.

r* Digit

45



676 vw‘ ßradie, üeitriigc zur allind. Kelü/ioiis- w Sprachgexchichte.

leicht selbst nicht mehr mit Sicherheit eine Alterthümlichkeit in

Anspruch nehmen, die über den Veda hinauswiese. Beispielsweise

dürfte sich
,
wenn ich nicht irre

,
wenigstens die Möglichkeit nicht

bestreiten lassen, dass das Suffix der 1. pl. med. auf -mase (p. 101 f.

110) oder der Acc. pl. der a- Stämme auf -e (p. 72) spätere

Analogiebildungen sein könnten (vgl. dazu Oldenberg KZ. 25, 316):

ob ferner eine Form wie päli garu (cf. gärava: Kuhn p. 26; vgl.

daz.u Hem. 1, 107. 109) als alte Nebenform z,u skr. guru, oder als

frühe Analogiebildung nach verwandten Formen (etwa nach dem
Compar. skr. gartyarns, der den Superl. auch im Skr. beeinflusst

haben mag, cf. Hübschmann, Vocalsystem p. 121. 123) aufzufassen

ist, erschiene zweifelhaft, rukkha geht allerdings dem Anscheine

nach auf eine ig. Nebenform zu skr. vfksha zurück (S. ob. p. 352)

;

auch pftli sunoti, sunüti (cf. Kuhn p. *15. Childers , Dictionary of

the Pali Language s. sunoti) könnte auf ein ’yruijöti hinweisen, das

älter wie skr. yjiiöti wäre '). Doch Hesse sich, wie ich glaube, erst

aus einer grösseren Anzahl solcher Bildungen , welche auf die uns

überlieferten Formen der alten Literatursprache nicht zurückgeführt

werden können
,

ein eiuigermassen sicherer Schluss ziehen
,

da im

einzelnen Falle die Erklärung doch nicht über eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit hinausgehen dürfte. — Ich glaube demnach bis zu

einer erneuten Prüfung derjenigen Formen, welche hier in Betracht

kämen, vorerst in meiner Deduction von ihnen abseheu zu sollen.

Es ist bereits mehrfach und von verschiedenen Gelehrten da-

rauf hingewiesen worden
,
dass schon die vedische Sprache präkrit-

artige Bildungen zeige; eine systematische Darstellung und metho-

dische Behandlung solcher Formen ist ober meines Wissens bisher

nicht versucht worden. Die Schwierigkeiten, mit denen ein Unter-

nehmen dieser Art zu kämpfen hätte, wären in der That sehr be-

deutend : einerseits dürften diejenigen Volksdialeete
,

welcheu die

vedische Sprache eine Reihe von Formen entlehnt, haben könnte,

im Allgemeinen einer älteren Sprachstufe augehören
, als die uns

überlieferten indo-arischen Dialecte ; andrerseits scheinen die letzteren

fort und fort unter dem Einflüsse der alten Literatursprache ge-

standen zu haben, in ähnlicher Weise, wie die romanischen Sprachen

durch die Jahrhunderte hindurch vom Lateinischen beeinflusst worden
sind. Auch läge die Vermuthung nahe

,
dass besonders klüftige

Dialecte, z. B. solche, welche sich zu Literaturspracheu ausgebildet

hatten oder die officielle Sprache grösserer Gemeinwesen wurden,

auf andere Dialecte eingewirkt, dass die Literatursprachen hin-

wiederum den Volksdialecten manches entnommen oder sonst die

1 ) Zur 5 Praesens (Masse gehören ziemlich viele /•-Stämme, «laruntor das

in der alten Sprache sehr häutige krnömi; cf. Whitney, Ind, Gramm § 708
Vgl. alior zu ^rnöti auch Osthotf, MU. 4, 215 Anrn. uml de Saussur«. Systeme
Priinitif de* Voyolles, p. 244.
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verschiedenen Dialecte einander beeinflusst haben mögen. Dazu
käme dann noch

,
dass in den uns überlieferten Sprachdenkmälern

mitunter ältere
,
durch Metrum oder Tradition couservirte Formen

neben jüngeren Formen zu stehen scheinen (vgl. dazu E. Kuhn's

Beitr., Einleitung). Eine genaue Untersuchung dieser Verhältnisse

würde ebenso sehr über den Rahmen dieses Aufsatzes wie über das

gegenwärtige Wollen und Können seines Verfassers hinausgeheu

;

derselbe vermag hier nur der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass

es unseren bewährten Kennern der mittelindischen Dialecte in nicht

zu langer Zeit gelingen möge, auch diese Aufgabe ihrer Lösung
entgegenzuführen

;
wobei er es sich nicht verhehlt, dass eine Unter-

suchung dieser Art in weiterem Umfange nur auf der Grundlage

einer vergleichenden Grammatik der mittel- und neuindischeu Spra-

chen unternommen werden könnte, und dass bei der relativen Jugend

dieser Studien und dem verhältnissmässig kleinen Kreise der Forscher,

die speciell auf diesem Gebiete arbeiten, eine solche wohl noch eine

Weile ausstehen möchte.

Die Aufgabe, welche ich mir hier gestellt habe, ist eine sehr

viel bescheidnere : ich werde mich im Folgenden darauf beschränken,

eine Reihe rigvediseher Formen, die den bisher bekannten Laut-

neigungen der Hymnensprache widerstreben, zusammenzustellen, und
zu untersuchen, ob sie sich den Lautneigungen späterer indo-arischer

Dialecte fügen oder wenigstens mit der allgemeinen Richtung dieser

Neigungen übereinstimmen. Die wichtige Frage nach der Art und

der Tragweite des Einflusses, welchen Volksdialeete auf die vedische

Literatursprache ausgeübt, sowie die sich daran knüpfende weitere

Frage, welche Dialecte es waren, die in die Gestaltung und Ent-

wickelung der Hymnensprache eingegriffen haben mögen : diese und
ähnliche Probleme bleiben dabei nothwendiger Weise unberücksich-

tigt. Wir werden uns zuuächst zufrieden geben müssen, wenn wir

eine deutliche und eiuigermassen sichere Antwort, auf die Frage er-

halten können, welche ich an die Spitze dieses Abschnittes unserer

Untersuchung gestellt habe : Finden wir in dem uns überlieferten

Kigveda deutliche Spuren eines Einflusses anderer indo - arischer

Dialecte ?

Ich beginne mit einigen vereinzelten Formen, die — wo sie

auch sonst hingehören mögen — in der vedischen Sprache als Lehn-

wörter angesehen werden müssen.

1) Im vedischen und classLsclieu Sauskrit wird ein dentales s

nach anderen Vocaleu als a, d sowie nach bestimmten Consonanten,

besonders r und k, in der Regel zum cerebralen sh (vgl. Whitney,

Ind. Gramm. § 180 ff.); in den späteren Dialecten pflegen die drei

Sibilanten des Sanskrit durch einen einzigen, in der Regel den den-

talen, vertreten zu sein (vgl. E. Kuhn, Beitr. p. 45. E. Müller, Bei-

träge zur Grammatik des Jainapräkpt
,

p. 32. Hem. 1, 200 ff. 4,

309. 288 ff. etc.). Wir haben demnach guten Grund , vedische

Formen wie ybisa, busa, brsaya (cf. Whitney 1. c. § 181 c.) als Lelm-
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Wörter zu betrachten, und dürfen weiter vermutheu
,
dass dieselben

indo-arischen Volksdialecten entnommen seien. Doch könnte das x,

falls es ar. <; entspräche
,
und vielleicht das h auch auf erauischen

Einfluss hinweisen ') — Vgl. ferner KV. prshant
,

pi-shati neben

pngii, gr. Tltoxvoq , Fick 3
I, 142 f.; ru^ant AV. neben rush KV.,

cf. l’W. s. 1. rush, Whitney, Roots s. rush und Fick 1. c. 200 Ci).

2) Während das vedische ebenso wie das classische Sanskrit

einen inlautenden Consonanten zu bewahren pflegt, besteht in späteren

indo-arischen Dialecten die Neigung, bestimmte Consonanten in inter-

voealischer Stellung auszustossen (vgl. dazu Lassen, Instit. p. 201 fl.

212 ff. Hem. 1, 176 ff. Weber, Ein Fragment der Bhagavati. Ab-
handl. d. K. Akad. d. Wiss. z. Berlin 1865, p. 399. Trumpp,
Grauimur of the Sindhi Language p. XXVIII). Die Formen titaü

„Sieb oder Getreidaxchwinge* PW., praüga ,1. Vordertheil der

Gabeldeichsel am Wagen. 2. N. des zweiten (y'astra der Frühspeude*

PW. (im RV. nur je eiu Mal im 10. Buche; ausserdem hiranya-

praüga RV. 1, 35, 5), deren Hiatus auf den Ausfall eines Conso-

uanteu hinweisen dürfte, sind demnach mit grosser Wahrscheinlich-

keit als Lehnwörter zu betrachten, und zwar könnten sie ganz wohl

indo-arischen Volksdialecten entnommen sein. Beide Wörter be-

zeichnen ursprünglich Dinge des täglichen Lebens, ein Umstand, der

ihr Eindringen in die heilige Sprache erleichtert haben mag. Das
PW. stellt titaü zweifelnd zu tams (für *titasu), eine Ableitung, die

der Bedeutung völlig gerecht wird
;
doch pflegen die späteren indo-

arischen Dialeote grade ein .v nicht auszustossen. Gehört das Wort
vielleicht zu tak, 1. tafle, urspr. »heftig bewegen“ und »sich heftig

bewegen“ (vgl. zur W. Fick 3
I, 85 ff.) ? — praüga führen die Er-

klärer auf *prayuga zurück (PW. s. v.).

3) In späteren indo - arischen Dialecten besteht die Neigung,

besonders in intervocalischer Stellung die Tenuis und Ten. Asp..

sofern dieselben nicht ausfallen resp. zu h werden, in die entsprechende

Media oder Med. Asp. zu wandeln; vgl. dazu E. Kuhn, Beitr. p. 38 ff.

Lassen, Instit. 203 f. 207 f. 378. Hem. 1, 195 ff. 206 f 215 f.

231. 236. 4, 260 ff. 267. 302. 396. Weber. Ein Fragm. d. Bhag..

Abh. d. Berl. Ak. 1865, p. 399 f. Pischel in A. Kuhu’s Beitr. z.

1 ) L’ebor diese, nur selten vorkommeuden Worte vermag ich nicht»

irgend Sichere» zu sagen. Gehört busa KV. IO, 27, 24 („wohl so v. a. A.J>-

faU t
Unreines

,
Spreu und anderer Abfall des Getreides" PW s v.; cf.

das neue PW'.) zu bliraini,* (vgl. pali bhusa bei Childer» s. v. und E. Kuhn,
llcitr. p. 41)? im selben Verse linden wir das an. /.ey. pädüs , dessen Ver-

gleichung mit got. tötii» sehr verlockend, aber nicht minder unsicher ist. br*av»

bezeichnet au beiden Stellen de» KV. , wo das Wort erscheint
,

ein feindliches

Wesen; vielleicht den Namen erauisclior Nachbarn? Ludwig (Der Rigveda IV.

zu N. 178, 3 cf. V, zu N 7.fi8, 4) stellt brsaya zu barsa (vgl. weiter harsv*».

dos auch nicht grade sanskritisch aussieht. Cf. brsi = pali bhist, und ferner

bisa AV. <bi*akhA UV)= päli bbisa (Childers, Dictionary s. vv. K Kuhn, Beitr

p 41, vgl K Müller. Beitr z. Ciramm. des Jainapräkrit p. 34. Hern 1, 238i.
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vgl. Spracbforsch. 8, 130 ff. Trumpp, Siudhi Language XXIII f.

XXVI f. Beames
,
Comparative Granimar of the Modern Arian

Lauguages of India I, 198 ff. 270. 316. — Die bedeutende Differenz

in der Behandlung der Ten. und Ten. Asp., welche sich innerhalb

der mittel- und neuindischen Sprachen zeigt, dürfte, wenigstens zu

einem sehr beträchtlichen Theile, ursprünglich auf dialectische Ver-

schiedenheit zurückgehen : die überlieferte Gestalt dieser Dialecte

legt, wenn ich nicht irre, auch sonst vielfach die Annahme nahe,

dass sich dieselben in grossem Massstabe gegenseitig beeinflusst

haben. — Einige seltne Spuren einer solchen Vertretung, welche

auch in der alten Literatursprache vorzuliegen scheinen ,
sind viel-

leicht auf die Einwirkung gleichzeitiger Volksdialocte zurückzuführen.

So finden wir im Rigveda nädli in nüdhamäna, nadhita, nädhas

1

)

neben dem seltneren mith in nüthita (7, 33, 5. 10, 34, 3), anätha

(10, 10, 11). Im AV. überwiegt näth (näthita, nütha) die Wurzel -

form nüdh (nüdhamäna)
;
und die übrigen Denkmäler sowohl des

vedischen wie des classischen Sanskrit scheinen (ausser etwa vayö-

nädha VS. 1 4, 7 cf (,’at. Br. 8, 2, 2, 8) nur näth zu kennen (auch

aet.
;

dazu anu-nüth „J. (Aec.) bitten“ 1*W. Nachtrag I und das

Subst. nütha). Das Päli hat gleichfalls nütha (Childers s. v.), für

das Prükrit sind nüdha ((,'aur. neben nüha Hem. 4, 267) und nüha,

nüha bezeugt (vgl. Hem. 1, 187. Kalpasütra of Bhadrabühu ed. H.

Jacobi, Glossary s. nüha. Saptaijatakam des Häla ed. Weber, Wort-

index s. fläha). — Mit voller Sicherheit lässt es sich hier allerdings

nicht bestimmen
,

ob uns in der Form mit dh oder in der mit th

die ältere Bildung überliefert ist. Doch scheint die etym. Stellung

des Wortes dafür zu sprechen, dass sich in diesem Falle die ältere

Form im classischen Sanskrit (und im Päli) erhalten habe, w’ährend

der RV. eine volksdialectisch beeinflusste Form bevorzugte. Ein

solches Verhältniss erschiene keineswegs unmöglich: hat doch dass

dass. Skr. auch ein intervoculisches d in der Regel bewahrt (oder

wiederhergestellt?) während dasselbe im RV. ebenso wie im Päli

zu l wurde. Die Grundbedeutung von nüth-nädh dürfte „beugen,

neigen, Med. sich neigen“ sein
,
und zwar im übertragenen Sinne

sowohl vom Bittenden als vom Gewährenden : also nüthita— nüdhita

„der Gebeugte — der Bedrängte, in Noth Befindliche“, näthamäna —
nädhämäna „der sich neigt — der Hülfeflehende“ (das Act. ist im

Skr. spät und wohl erst eino secundäre Entwickelung), nütha n.

(nädhas) „das sich Neigen (zu dem Hülfesuchenden) ,
Gewährung,

Schutz, Hülfe“, m. „der Schützer, Helfer“. Zu einem skr. näth in

dieser Bedeutung würde sich sehr schön germ. ne|> = ig. noth

stellen (vgl. dazu Kluge, WB. s. Gnade u. KZ. 26, 88. Fick 3
I,

125 f. 646. III. 160), welches im Germ, den Begriff des Hiilte-

Hehens zwar nicht ausgebildet oder nicht bewahrt zu haben scheint,

1) 10, 65, 5; nfidhnsi ist als Loc. sg aufzufassen :
„unter doron Schutz

beide Welten stohon".
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in der Bedeutung .sich gewährend dein Bittenden zuneigeu“ aber

ganz auffällig mit skr. näth in nätha (nädhas) übereinstimmt. —
Allerdings Hessen sich auch zwei andere Möglichkeiten denken : Erst-

lich könnten uns in skr. nädh und näth zwei ig. Doppelformen
vorliegen (vgl. Fick 1. c.). Gegen diese Auffassung Hesse sich zwar
die völlig identische Bedeutung beider Formen einwenden : doch
zeigen auch solche Doppelformen, die aller Wahrscheinlichkeit nach
in die Urzeit zurückreicheu, mitunter die gleiche Bedeutung. Von
grösserer Tragweite ist vielleicht der Umstand . dass beide Formen
sich ziemlich deutlich je nach den Sammlungen scheiden

,
obwohl

eine solche Scheidung bis zu einem gewissen Grade auch z. B. bei

bhar-har (cf. ob. p. 665 f.) nachweisbar ist: im RV. erscheint näth

3 Mal (worunter 1 Mal in einem Verse, der dem RV. und AV. ge-

meinsam ist: anätha RV. 10, 10, 11 = AV. 18, 1. 12), oädh
21 Mal; im AV. wiederum nädli nur 3, näth aber 18 Mal 1

); sonst

findet sich nur näth. Wenn für das Altindische gleichwohl eine

Grundform nädh anzusetzen wäre, so könnte dazu vieUeicht av.

näidhyaäh
,

Gätha näidyai'ih y. 34, 8. 57, 10. yt 13, 16 gestellt

werden. Roth (Z. 1). M. G. 25, 230) giebt näidhvafih mit „der

schwächere“ wieder, eine Auffassung, die durch das y. 34, 8. 57, 10

daneben stehende aojanh oder aojyanh (das letztere y. 34 , 8 bei

Westergaard v. 1., bei Geldner im Text) empfohlen wird. Eine

abweichende Ansicht vertritt Hübschmann (Sitzungsber. d. philos -

philol. Classe d. k. bayr. Ak. d. Wiss., 7. Dec. 1872, p. 665 ff. 673).

der das Wort mit „Lästerer* übersetzt. Beide Begriffe lassen sich,

wenn ich recht sehe, nicht ganz leicht aus dom Grundbegriffe her-

leiten, den ich für skr. nädh-näth wahrscheinlich zu machen ver-

sucht habe; doch ist die Möglichkeit der Gleichung skr. nädli

av. näd nicht zu bestreiten. Wenn diese Combination sich als richtig

erweisen sollte, so Hesse sich endlich die Vermuthung daran knüpfen,

dass von nädh ausgegangen werden müsse , während in näth eine

volksdialeetisehe Bildung stecke: für das Cülikäpäiyäcika wird von

Hem. 4, 325 (cf. dazu 327) der Uebergang der Med. und Med.
Asp. in die entsprechende Ten. und Ten. Asp. gelehrt; und ver-

einzelte Beispiele für diesen Lautwandel scheinen auch in der Ueber-

lieferung anderer Dialecte vorzuliegen (vgl. E. Müller, Jainapj-äkpt

p. 35, cf. Weber, Ein Fragm. d. Bhag
, Abh. d. Berl. Ak. 1865,

p. 400. Hem. 4, 307 und bes. E. Kuhn, Beitr. p. 40). Doch darf, wie

ich glaube, unser erster Ansatz einer Wurzelforin pätli . aus der

volksdialectisch nädh entwickelt wurde, die grösste Wahrscheinlich-

keit beanspruchen '*).— Uebergang von k in g ist vielleicht in ürbhaga

1) Darunter Allerdings ausser anätha AV*. 18, 1, 12 (also in einem Verse,

der auch im KV*, vorkommt) näthita im gleichon Sehlussverse 4, 23— 24 26

—

29, Vers 7; den letzteren einfach gereclmot also 13 Mul.

2) Ira Avesta finden wir vd. 3, 20. 9, 49 kamerodhem vi-näthayon . was
mit „den Kopf abschlageu“ übersetzt wird; lautlich würde av. näthay- ganz
wohl zu einem skr. näth „beugen“ stimmen; doch liosse sich, soweit ich sehen
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RV. 1, 116, 1 = arbhaka (Lindner p. 132) anznnehmen ; vgl. auch

PW. 3. tuj-, 1. tuji-RV. neben 1. tuc-RV., töka etc.? — In karta

m. ,Grube, Loch“ haben RV. und AV. wohl die alte Form bewahrt

(vgl. dazu Fick 3
I, 46 s. 1. kart. Hübschmann KZ. 26, 605. liartho-

lomae, BB. 7, 187. A.r. Forsch. II, 47); erst in der Brähmana-
Literatur ((,'ftnkh. Br.

;
(,'at. Br. etc. cf. PW. und Nachtr. I, s. 2.

garta) tritt dafür das (wohl volksdialectische) garta ein (pkr. ga()da

Lassen p. 242. Hem. 2, 35. Sindht vielleicht mit der alten Ten.

khada „a pit* , Trumpp, Grammar p. XXIII = RV. AV. kä[a?

PW. s. v.).

4) In der alten Literatursprache pflegt ein Dental nur unter

dem Einflüsse bestimmter Nachbarlaute in den entsprechenden Cere-

bral überzugehen : ein dentaler Explosivlaut besonders durch die

Einwirkung eines ursprünglich davor stehenden uh, *z oder *1, der

dentale Nasal auch unter dem Einflüsse eines vorhergehenden r-

Lautes (vgl. Whitney, Ind. Gramm. § 180 ff. Hübschmaun KZ.

24, 407 f. Fortunatov BB. 6, 215 ff. Wiwlisch KZ. 27, 168.

cf. Fröhde BB. 3, 130). In spUteren Dialecten ist die Cerebralisi-

rung eines Dentals in sehr viel weiterem Umfange eiugetreten:

die dentalen Explosivlaute gehen hier auch unter dem Einflüsse

eines r-Lautes
,

häufig aber selbst ohne erkennbaro Ursache, allem

Anscheine nach nur auf Grandlage einer überwiegenden Neigung

gewisser Dialecte zur cerebralen Zungenstellung, in Cerebrale über:

noch ausgeprägter als bei den Explosivlauten zeigt sich die Tendenz

zur Cerebralisirung im Allgemeinen beim dentalen Nasal. Vgl. dazu

E Kuhn, Beitr. p. 37 f. Minayef, Grammaire Palie p. 53 f. (§ 31.

33 f.). Lassen p. 197 f. 204. 209. 242. 252. 265; 195. 245 und

Index II s. </, n ff. Hem. 1, 205 ff 215 ff. 226 ff 2, 30 ff. 40 ff

4, 219 f. (cf. 306). E Müller, Jainapkr. p. 25 ff. 29 f. Weber, Ein

Fragm. d. Bhag., Abh. d. Berl. Ak. 1865, p. 413. 402 f. Trumpp,
Sindlii Language p. XX f. cf. XVIII. Beames, Modern Arian Lan-

guages I, 223 ff. 253 f. 332 ff. Derartige Cerebralisirung eines Dentals

ist auch schon im RV. au einigen Worten nachweisbar: wir finden

daselbst kitta (Präkrit-Form von karta PW. s. v.) RV. 1, 106, 6

cf. AV. 12, '4, 3. kätya VS. 16, 37. 44; — na]a RV. 8 , 1 ,
33

(D:\nastuti!) cf n&lt 10, 135, 7 (der Pada ist nicht in Ordnung

und nähert sich dem (,’löka. — Spilter nala; pflli näla, näli , näh

Childers s. w. ; für das Pkr. cf. Hem. 1, 202) neben nada [cf.

Pischcl, Z. D. M. G. 35, 717; ferner Hübschmann, Armen. Stud.

I, 45, N. 219. — Vgl. dazu nhd. Nessel? oder vielleicht nass,

netzen und skr. uadi ?] ')• — Ferner ist der Wandel eines Dentals

kann, die Bedeutung des av. n&th init derjenigen dos ai. Wortes höchstens untor

der nicht beweisbaren Voraussetzung vereinigen, dass in den Worten des Avosta

eine stark euphemistische Ausdruckswoise stocke.

1) Ich trago mch, dass de Lagardo, Gott. „Nachrichten“ 1886, N. 4,

p. 145 nada, nala mit gr. vagSof, np. nal zusammenstollt
;
auch bei dieser Ety-

mologie wäre nada wohl als voiksdialoctische Bildung aufzufassen.
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in den Cerebral vielleicht, für das Suffix -ta in kevaja RV. 6, 54, 7,

avata AV. 20, 184, 6 (in pipilikävaja, Whitney, Iudex). VS. 11, 61.

13, 7 neben avata RV., markata VS. TS. auzunehmen (cf. PW. s. w.
und Liudner p. 1 32). Später erscheint ein solcher Uebergang häufiger,

vgl. bhan neben RV. bhan (oder zu bhash, bhüsli aus bhal-n-V vgl.

dazu Fortunatov, UH. 6, 217 f.), a( neben RV. at (anders Fortunatov,

1. c. p. 215), nat neben uart, nft. Die Vennuthung liegt nahe, dass

diejenigen Formen, welche den Cerebral zeigen, unter dein EinHus.se

indo-arischer Volksdialecte entstanden sind.

5) Die alte Literatursprache der Inder, das classische ebenso

wie das vedische Sanskrit, hat bekanntlich den alten r-Vocal ini

Ganzen und Grossen treu bewahrt. Die übrigen indo - arischen

Sprachen stimmen dagegen in dem Bestreben überein, sich dieses

Vocals zu entledigen
,

wobei der r-Laut. meistens völlig schwindet

und einer der anderen kurzen Vocale «, i oder u an seine Stelle

tritt; vgl. E. Kuhn, Beitr. p. 12 ff. Lassen p. 114 ff. Hem. 1,

126 ff. Trumpp, Sindhi Lauguage p. IV f. Beames. Modern Arian

Languages 1, 159 8'. 69 f. Eine ganz analoge Erscheinung lässt

sich bereits im RV. an einigen Formen beobachten; wir finden hier

Wörter wie geha (RV. nur in gehia 3, 30, 7 ; cf. geha VS. 30, 9)

neben grha; edh, e'dhatß .gedeihen“ (dazu ßdhatu, edhamänadvish)

neben ardh, rdh (PW. s. edh). Zu diesen Formen ist ferner viel-

leicht jeh (PW. s. v.) neben (jrambli,) jpubh (cf. j(inbha) zu stellen

(anders Joh. Schmidt, KZ. 25, 61 f. Grassmann, WB. Whitney,

lloots)
;
doch macht das Wort nicht geringe Schwierigkeit, jeh ist

(ausser AV. 18, 3, 47 = RV. 10, 15, 9) nur im RV. belegt, wäh-

rend (jrambh.l jfinbh wesentlich der jüngeren Literatur angehört.

Fenier wäre jeh nach Analogie von geha, edh = gflia
, fdh nicht

sowohl auf j finbh ,
als auf ein *jfbh zurückzuführen (cf. dazu

E. Kuhn p. 47. Lassen p. 236 f.)
;

es schiene daher auf den ersten

Blick leichter, j6h von jfinbh zu trennen und etwa = jambh
,
jabh

(cf. jambha) zu setzen.

Wir finden im Skr. eine ganze Reihe von Formen
,

welche in

Bedeutuug und Bildung der W. (jrambli.) jfinbh nahe zu stehen

scheinen; ausser jambh wären gablmsti, gabhira, gambhira, gahana,

gäh
,

gädlia etc. zu nennen. Doch lassen sich diese Worte nur

zum Theil unter einander vermitteln, die einzelnen Gruppen waren

allem Anscheine nach bereits vor der Trennung der lg. geschieden.

Zu jfinbh könnten gr. ykaiftu
, y)>a<fV(jos (alt *g ,lmbh; vgl. asl.

glifboku, gliibnkü ?) gestellt werden (Joh. Schmidt, Vocal. II, 293.

KZ. 25, 127). Zu jambh gehört wiederum av. zembay- (cf. Justi

s. v.; zembay-, skr. jambhay- ist wohl als Denomin. zu skr. jam-

bha aufzufasseu)
;
jambha — gr. yofiif o^ etc. (Curtius 5

p. 174,

Joh. Schmidt, Vocal. II, 499. KZ. 25, 88 Anm. 2) ist vielleicht

auch mit av. zafan, zafare, zafra verwandt (vermittelt durch ’zafn-,

worauf auch das f in zafare, zafra zurückginge ? anders Kluge KZ
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2tj, 89 und WB. s. 1. Kiefer). Wie altiran. z vor m, v als s

(resp. <v) erscheint (vgl. Hübschmann KZ. 24, 351. Bartholomae,

Handbuch d. Altiran. Dial. § 167 f.), so könnten auch die tönenden

Spiranten einer späteren Sprachperiode vor »i, n in die entsprechende

tonlose Spirans übergegangen sein; und einige Formen Hessen sich dem
Anscheine nach in der That auf einen solchen Vorgang zurück-

tiihren, z. B. uruthma, uruthmi, urathmya (allerdings auch urutha)

neben 1. rud; pairijathn- neben jad; jäfnu (danach jafra etc.) neben

skr. gambhira, gabhtra (anders Fick, BB. 8, 330); dakhma neben
daz-, dagha skr. dah (? vgl. dazu Eduard Meyer, Geschichte des

Alterthums, Bd. I, § 434); — vgl. auch aesma (für *aßthma?)
neben skr. hlhma (Hübschmann KZ. 24, 347. Bartholomae 1. c.

§ 132 A. 4; cf. rasa neben ratha, skr. rathaV). Doch bin ich

mir dessen völlig bewusst, dass die Anzahl dieser Belege zu gering,

die Sicherheit einiger derselben zu wenig verbürgt erscheint, als

dass sich daraufhin mehr als eine Vermuthung wagen Hesse; vgl.

ausserdem Formen wie buttern, Bartholomae 1. c. § 134. 138.

Andrerseits wäre zu berücksichtigen
,
dass ein Theil der erwähnten

Formen im Avesta ganz isolirt dasteht '). — Gegenüber jrmbli und
jainbh zeigen gabhtra, gambhira (gambhishtha), gambhara deutlich

</

2

; dazu gehört vielleicht av. jäfnu , welches auf die Gestalt von

jafra und gafya (für *gawra und *gawya?) eingewirkt hätte (vgl.

Job. Schmidt, KZ. 25, 88. 117 f.); — av. gufra Hesse sich allen-

falls zu skr. gup (cf. dazu das PW. s. v.) stellen (vgl. auch yvnt]

neben xvn cf. yvi/i und Curtius 5
p. 159. Fick, BB. 8, 330).

Von gambh-
,

gmbli- möchte ich ferner mit dem PW. gahana etc.

herleiten. Dagegen sind gabha
,

gabhasti wohl von gambh- zu

trennen
;

sie mögen zu ir. gabul gehören (cf. Kluge s. Gabel). —
Eine weitere Gruppe bilden, wie ich glaube, gäh-gädha-durgaha:

die Grundbedeutung von gäh scheint zu sein „in E. eindriugeu“

;

dazu stellen sich gädha „der Ort, an dem man in den Fluss ein-

dringen kann“
,
also „Untiefe

,
Furth“ (zur Bedeutungsentwickelung

vgl. lat. vadum : vadere und Kluge s. waten)
,
und durgaha „ein

Ort, in den man schwer eindringen — ein Weg, auf dem mau
schwer fortkommen kann“ = „Mühsal, Gefahr“ (cf. das PW. s. vv.

und zu durgaha — durga
,

durita)
;

ferner sugädha neben sutara

1) Vgl. auch Formen wie zgadh-zgath; dadh(dad) — dath (cf. dadhvao
neben dathuln); vidh(vid )

— vith
;
näfanh-näfya neben nahünnzdista skr. nabln,

in denen die harte und weiche Spirans scheinbar regellos wechseln. Dieser

Wechsel Hesse sich unter der Voraussetzung verstehen, dass eine Lautneigung,

welche in einer bestimmten Sprachperiode vor bestimmten Lauten dou Ucber-

gang der tönenden Spirans in die entsprechende tonlose veranlasse, den spateren

reberlioferern der heiligen llücher unverständlich geworden war. Vgl. ausser-

dem Formen wie verethraghna neben veretbrajan, vijaghina neben gain (cf.

Justi s. v); dazu allerdings auch raoglniH ff., vöiglina und Bartholomao 1. c.

§ 1Ö2 A. 3, andererseits ebda. p. 61, Note 8. Auch wäre bei der Hcurtheilung

dieser Formen diu Möglichkeit einer Einwirkung rein graphischer Factoren zu

berücksichtigen.
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RV. 7, 97, 8 und das späte agädha; — wenn gäha RV. 9, 110, 8

„Tiefe“ bedeutet, so ist es vielleicht zu gahana, W. gibbh zu stellen.

Das Verbum gab stünde demnach für gädb, wie ruh für rudh
(anders Job. Schmidt, KZ. 25, 167 f.): die Formen auf cjh

,

gä-

dha etc. sind im RV. und AV. gar nicht belegt
,
ebensowenig

Formen auf kxh
;

güdha etc. könnten also ganz wohl als späte

Analogiebildungen angesehen werden. Zu ai. gadh Hessen sich gr.

flaftgov
, flct&fug ,

ßctttuog stellen, wenn „Schwelle, Stufe* oder

etwa „fester Grund
,

auf dem man sicher stehen kann“ als Grund-
bedeutung dieser Wörter angesehen werden darf: als Grundform
dieser Sippe wäre wohl *gndh anzusetzen.

So sind im Skr. eine ganze Reihe von Bildungen einander

ähnlich geworden
,

die von Haus aus nichts mit einander gemein
hatten, wie gabli in gabbasti; gambh in gabhira, gahana; gandh
in güdha, gab-. Für die Erklärung der W. jch, von welcher wir

ausgegangen sind, können aber meines Erachtens nach wie vor nur
jambh oder jpnbh in Betracht kommen. Nun würde der Umstand,
dass jpnbh wesentlich der späteren Literatur angehört, während
jeh fast nur im RV. belegt ist, es noch nicht verbieten, in jpnbh
die ältere Form zu erkennen: sind uns doch bereits einige Fälle

begegnet, in denen der RV. jüngere Bildungen zeigen dürfte, als

das dass. Skr. Bedeutende Schwierigkeit macht aber der Nasal,

welcher in den verwandten Sprachen seine Entsprechung zu hal>en

scheint (S. p. 682). Zwar Hesse sich vermuthen
,

dass ein *jrbh

neben jrmbh gestunden habe, etwa wie drh nebeu drmh steht ; wie

ja diese beiden Wurzeln auch darin übereinstimmen, dass von ihnen

Formen mit altem wurzelhnftem n im Skr. nicht belegt sind (cf.

Whitney. Roots etc. s. jpnbh und drh, drmh; zu drahyat vgL
Wilh. Schulze, KZ. 27, 606). Doch ist zuzugestehen, dass die

Existenz eines solchen *j rbh zweifelhaft bliebe. Für die Com-
bination jeh — jambh Hesse sich scheinbar in bbrösh (bhröshate

neben reshat RV. 7, 20, 6), das zu bhrann; gezogen wird (cf. das

UW. und Job. Schmidt
,

KZ. 25
, 62) ,

ein Analogon beibringen.

Doch finden wir zu bhrann; die Nebenform bhn; (auch im RV.. cf.

anibhrsh(a): aus bhp; entwickelte sich volksdialectisch vielleicht

ein “blies (vgl. das bhesh im Dhätup. V cf. PW.), und *bhes 4- bhramv
mochten dann *hhres oder, nach den Lautgesetzen der Literatur-

sprache geregelt, bhresh ergeben; in ähnlicher Weise könnte edh

aus rdh und *eh combinirt sein. Das an. kty. köpi RV. 10. 44, 6

ist ganz undeutlich, und könnte allenfalls auch zu krap, kpp gestellt

werden (vgl. dazu Ludwig, Der Rigveda V, p. 201). — Alles in

Allem genommen dürfte es demnach ungeachtet der entgegen-

stehenden Schwierigkeiten leichter sein, jeh aus *ji‘bh, jpnbh, als

aus jambh, jabh herzuleiten '). —

li Können wie jrmbh, drinli, ^pnbli (zu Vr;inibb) sind wohl erst auf
indischem Sprach^obictc zu einer Zeit entstunden

, da diu» Verhältnis» dor <i*
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Aus dem RV. könnte ferner ht'*sh „wiehern“ (5, 84, 2) bierher-

gehören (über hßshas etc. vgl. Kuhn’s Zeitschr. 28, 296 f.). Wärt-

uns im Skr. nur die Form hesh „wiehern“ überliefert
, so wür-

den wir schwerlich daran denken
,

sie aus einem *h(sh herzu-

leiten; wir würden vielmehr als Grundform “haish
,

*hish ausetzen

und diese etwa mit lat. hinnire (cf. Fröhde I1B. 3, 132 Anm.) zu-

sammenstellen. Nun steht aber neben hßsh, hßshati, später hßshatß

ein hrßsh
,

hreshati , -tß mit genau der gleichen Bedeutung; und
obwohl die Möglichkeit im Auge zu behalten ist, dass diese Wurzeln,

so ähnlich sie -sich sehen , von Haus aus nichts mit einander zu

thun haben, so liegt die Versuchung doch sehr nahe, zuzuschauen,

ob sich die beiden Formen nicht vereinigen Hessen. Dies wäre in

der That möglich , wenn wir als Grundform ein ’hras
,
*hrsh an-

setzen dürften : *hrsh verhielte sich zu *hes oder (sanskritisirt) lißsh

wie gyha zu gßha; hrßsh könnte aus hesh und dem bis dahin etwa

auf literarischem Wege erhaltenen *hras combinirt sein. Eine W.
*gh'ras .wiehern“ mag in gi\ yptutri±(o

,
ygsui^oj, yotut&w

„wiehern“, /otumoum „sich riiuspem“, ynouaSog „Knirschen“ mit

einer W. ghram „knirschen“ (vgl. dazu Curtius 8 203. Fick 3 1,84)

formell zusammengeflossen sein (vgl. Leo Meyer, Vgl. Gramm, d.

Gr. und Lat Spr. 1
I, 410; urspr. yota-u- neben yneu - ?). Doch

will ich naturgemäiss mit dieser Darlegung zunächst nur einer Ver-

muthung Ausdruck leihen; vielleicht finden sich im Veda weitere

Formen ähnlicher Art, die dieser Vermuthung einen stärkeren Rück-

halt zu geben vermöchten —
Tm Rigveda könnte also das e in (gßha-) gßhia, ßdh, jßh, hßsh

(-hrßsh), (bhßsh?-) bhrßsh auf alten r-Vocal zurückgehen. Völlig

gesichert ist dieser Uebergaug allerdings nur für gßha, sehr wahr-

scheinlich für ßdh
,

wenngleich sich das letztere lautlich vielleicht

auch zu gr. (vgl. aber dazu Curtius 5
p. 375 f.) stellen

Hesse; die übrigen Combinationen erscheinen mehr oder weniger

zweifelhaft. Doch wllre bereits durch gßha das Vorkommen einer

sporadischen Vertretung des alten r-Vocals durch e in dem uns

überlieferten RV. sicher gestellt : wie verhalten sich nun die späteren

indo-arischen Dialecte zu dieser Erscheinung?

zu den an -am - Bildungen dem Sprachgefühl nicht mehr immor deutlich war.

Auf die neuen Formen mit r-Vocal -f- Na*al konnten dann einerseits diejenigen

/•-Wurzeln, welche ihr Praesens nach der 6. Classc mit infigirtoui Nasal (vgl.

rfijati: rjyate, trmpati: trpyati-trptal oder nach der 7. CI. (rndhyäm: Aor. rdhöt-

rddha, trmhanti: Aor. atrham, cf. Whitnoy, Boots) bilden, andrerseits die Wurzeln

mit i, u -f- Nasal (indh: idh . <;itndh: yudli
,
yumbh

:
yubh) leicht einwirken

;

eine Bildung wio -bhrshta neben bhra.shta mag auch von Formen wie bhrta

mitbceinilusst worden sein Ein Praesens *jrbhate bliebe allerdings auf-

fällig; aber könnte jclmmäna nicht auf einen Aor. *ajrbhata (cf. atrham) zurück-

gehen? jeha- wäre dann ebenso wio edha- als ein Praesens nach der 1. CI

empfunden worden Doch sind das oben nur Möglichkeiten, deren Besprechung

in der geringen Anzahl der für uns in Betracht kommenden Formen ihre Er-

klärung und — wie ich hoffe — auch iliro Entschuldigung findet.
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Ich habe am Anfänge dieses Abschnittes bereits erwähnt, dass

die späteren Dialecte in der Richtung des Lautvorganges, welcher

uns beschäftigt, also in der Tendenz, den r-Vocal durch einen

anderen Vocal zu ersetzen , mit den soeben behandelten Formen
des Veda durchaus übereinstimmen: aber der Vertreter des r-Vocals

ist dort in der Regel nicht e, sondern a, i oder u. Auch in den

späteren Dialecten erscheint e im Allgemeinen nur sporadisch an

der Stelle eines alten r-Vocals, und zwar mehrfach in denselben

Wörtera, welche im RV. diese Entsprechung zeigen; muthmasslich
also in alten, zum Theil vielleicht durch das Sanskrit vermittelten

Lehnwörtern aus einem älteren Dialect. Im Päli und Präkrit haben
wir geha neben gaha, giha (pali nur gihin), ghara; vgl. E. Kuhn.
Beitr. p. 18. 15 f. Childers s. vv.; — Lassen 1 1 8 f. 130. 107.

Ayärainga Sutta, ed. Jacobi p. VIII. Kalpasütra, ed. Jacobi, Glossary.

Hiila, ed. Weber, Wortindex s. vv. Auch edh finden wir im Päli

wieder, daneben idh
,

ijjhati
,
iddhi, pkr. iddhi; vgl. Kuhn p. 14.

Childers s. vv. Kalpasütra, Glossary s. v. häsh erscheint im Päli

und Präkrit regelrecht als hes; vgl. Kulm p. 51. Childers s. hesä.

Setubandha ed. Siegfried Goldschmidt I, Index s. bösh. Wenn jeh

RV. auf ’jfbh, jpubh zurückgeht, so hätte das Präkrit in jambb,
jiipbh (— jpnbh) die vollere Form bewahrt, vgl. Lassen p. 237.
Hem. 4, 157. Kalpasütra, Glossary s. jambhaga f. Häla, Wortindex
und Setubaudha I, Index s. jrauibh; pkr. jatpbh liesse sieh auch
zu skr. jambh stellen. — Zu denjenigen Wörtern mit c — «.

welche auch im Ski’, r haben
,
kommen in den mittelindischen

Dialecten einige weitere Formen, denen im Skr. die Iiildung mit

alten» r gegenübersteht. So finden wir im Präkrit genh- — skr.

gl'hnäti neben päli ganh-, pkr. sindhi ginh-, vgl. Kuhn p. 13. 10.

Childers s. v. Lassen p. 117 tf. 130. Hem. 4, 209 f. 256. Häla,

Wortindex s. grah. Setubandha I, Index s. grabh, grah. Kalpasütra,

Glossary s. ginh. Trumpp
,
Sindhi Language p IV; — ferner im

Päli gedha „greed, desire* zu Skr. gardh, gfdh neben gidh, gijjhati,

giddhin „greedy*
,

giddlia dass, (vielleicht auch Subst.)
,

cf. gijjha.

gaddha „vulture“; vgl. Childers s. vv. Kuhn p. 14. cf. Lassen.

Index IV s. giddlia;— im Präkrit venta, tälaventa neben skr. vrnta.

talavrnta, päli van(a, tälavanta, vgl. Kuhn p. 16. 13. Lassen, Index

IV s. tälaventa. Hein. 1, 139.

Wie diese Formen zu erklären sind, ist mir undeutlich ge-

blieben. Nur soviel lässt sich, wie ich glaube, mit einiger Wahr-
scheinlichkeit vermtithen, dass ein e, welches einem alten kurzen

r-Vocal entspricht, ursprünglich kaum lang gewesen sein wird.

Dass pkr. genh- von geha zu trennen sei (vgl. Kuhn p. 16), halte

ich für unwahrscheinlich : wie neben genh- päli ganh-
, so steht

auch neben geha- päli gaha. Ich darf hier aber vielleicht darauf

hinweisen, dass neben dem e, welches auf älteres r zurückgeht, in

der Regel ein li steht: vgl. skr. päli pkr. geha, skr. hesh = päli

pkr. hes, skr. jeh, pkr. genh- (aus *geh-n-); skr. päli edh ist viel-
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leicht aus ydh und *oh combinirt
,
und päli gedha könnte aus

*geha wiederhergestellt sein. Nur für zwei Formen von undeut-

licher Bildung scheint die Annahme, dass ursprünglich ein h neben

dem e stand , ausgeschlossen zu sein : fiir skr. bhresh und pkr.

venta, tälaventa. Dem gegenüber ist die Beobachtung nicht ohne

ein gewisses Interesse, dass im Sindhi ein kurzes i neben h zu P

wird (cf. Trutnpp p. X) ; in anderen ueuindischen Dialecten scheint

durch die Einwirkung desselben Consonanten ein «-Vocal in e über-

zugehen (vgl. Beames I, 137 ff.). Wenn wir den gleichen Laut-

vorgang für eine sehr viel frühere Periode eines indo-arischen Dia-

lectes
,

z. B. des Sindht
,

vermuthen dürften
,

so hätte iu diesem

Dialecte auch ein i (resp. a), welches aus altem r-Vocale entstanden

war, neben A zu e werden müssen: in diesem Falle könnten die

Formen mit e — r im Skr. und den übrigen indo-arischen Sprachen

als Lehnwörter aus dem vorausgesetzten Dialecte betrachtet wer-

den. Doch sind die Beispiele für die Vertretung eines alten r-

Vocals durch e aus älterer Zeit zu wenig zahlreich, um einen irgend

sicheren Schluss auf die Art des lautlichen Vorganges
,

welcher

dieser Vertretung zu Grunde lag, zu gestatten; auch stehen die

neuindischen Dialecte jener frühen Periode zu fern, als dass wir

die Lautneigungen
,

welche jene zeigen
,

ohne Weiteres auch für

diese voraussetzen dürften. — Ob das e, welches im Pali und

Prükrit mitunter alten n- oder i-Vocal vertritt (vgl. Kuhn p. 21.

24 ff. Lassen p. 125 f. 128 ff.), mit dem soeben behandelten e — r

irgend etwas gemein hat
,

vermag ich nicht zu beurtheilen ; in

dieser Allgemeinheit wird sich die Frage vielleicht weder bejahen

noch verneinen lassen.

Wenngleich es in Bezug auf einige der besprochenen Sanskrit-

Formen zweifelhaft erscheinen könnte
,

ob sie sich nicht vielleicht

im Laufe der Zeit aus der alten Literatursprache und deren Laut-

neigungen heraus werden erklären lassen ; wenngleich es bei anderen,

welche eine deutlich ausgeprägte unsanskritische Bildung zeigen,

nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob sie einem indo-arischen

oder etwa einem angränzeuden erauischen (cf. s. 1, p. 677 f.) oder

gar nicht-arischen Dialecte entnommen seien : so glaube ich doch,

dass die meisten dieser Formen mit grosser Wahrscheinlichkeit als

Lehnwörter aus gleichzeitigen indo - arischen Dialecten betrachtet

werden dürfen. Auf deu ersten Blick könnte es allerdings be-

fremden, dass diejenigen Wörter des ItV., welche alten Volksdialeeten

entnommen wären, in den späteren indo-arischen Dialecten, die ja

wohl als Söhne und Neffen jener alten Volksdialecte betrachtet

werden dürfen, relativ häufig keine Entsprechung zu haben scheinen;

dass ferner eine Reihe solcher Formen, welche in den späteren

Dialecten ihre Entsprechung finden, auch in diesen das Aussehen

von Lehnwörtern habeu, die ihuen sogar, wenigstens zum Theil,

durch die alte Literatursprache selbst, zugeführt sein könnten (vgl.
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Formen wie geha, edh ob. p. 686); ja dass mitunter ein spaterer

Dialect ,
wie das Ptdi

,
in Uebereinstimmung mit dem classischeu

Sanskrit dem Itigveda gegenüber vielleicht die itltere Form bewahrt

hat (vgl. UV. uädh — püli mUh s. 3, p. 679 f.). Dem gegenüber ist

aber zu erwiigen : Erstlich
,

dass es wohl in jeder Sprachfamilie

einige Dialecte geben möchte, die noch lange Zeit, nachdem ihr»'

llrüder ein wesentlich verändertes Aussehen gewonnen haben ,
auf

relativ früher Entwicklungsstufe stehen bleiben , den alten Laut-

bestand in grösserem oder geringerem Umfange bewahrend. Ferner

werden wir nicht, übersehen dürfen, das nach dem, was wir bishei

von altiudischer C’hrouologie wissen
,
jene Dialecte

,
aus »lenen die

alten Rishis einige Formen in ihre Hymneudichtung übernommen
haben könnten

,
einer bedeutend früheren Zeit angehören müssten,

als das Aelteste, was uns sonst aus indischen Volksdialecten über-

liefert ist : es Hesse sich daher schon a priori voraussetzen
,

dass

auch im günstigsten Falle eine Uebereinstimmung jener keinesfalls

überaus zahlreichen Formen mit den Lautgestalten und der Laut-

gestaltung späterer indo-arischer Dialecte sich in der Regel auf die

allgemeine Richtung der Lautentwickelung beschränken werde. Dabei

ist ferner die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der eine oder

»ler andere jener alten Dialecte , denen die vedische Sprache eine

Reihe von Formen entlehnt haben könnte, schon frühzeitig ausge-

storben wäre oder wenigstens, in kleinem Umkreise un»l geringer

Bedeutung fortvegetirend, es nicht zu literarischer Verwendung ge-

bracht hätte. Auch ist die Forschung auf diesem Gebiete ja noch

lange nicht an ilirom Ende angelangt, und wir dürfen von ihr

Hoch so manchen Aufschluss über die Geschichte der alten und
ältesten Literatursprache, des classischen und des vedischen Sanskrit

erwarten. Dem N eri, dieses Aufsatzes mag ausserdem manche Bil-

dung mittel- und neuindischer Dialecte entgangen sein , welche »ler

einen oder anderen unter den jüngst behandelten Formen genau

entspräche, ohne dass dabei an eine Entlehnung, sei es aus einem

anderen Dialecte, sei es aus dem Sanskrit, gedacht werden könnte

;

derlei Bildungen au den Tag zu bringen, muss nothwendig »len

Kennern dieser Dialecte überlassen bleiben. Eine eingehende Ver-

gleichung vedischor Lehnwörter mit den Formen der erhaltenen

Dialecte könnte vielleicht auch dazu beitragen, die Ausbreitung und
Vertheilung der einzelnen Dialecte und Stämme im alten ln»lieu

in ein deutlicheres Licht zu rücken. — Endlich werden wir mit

grosser Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, dass die alte Literatur-

sprache auf die übrigen indo-arischen Dialecte schon sehr früh einen

bedeutenden Einituss ausgeübt habe, wie sie ihn ja thatsächlich auf

die neuindischen Dialecte auszuüben scheint: dieser EinMuss dürfte

sich in dem Zeitpunkte ,
da der Volksdialect literarisch verwortbet

zu werden begann, mitunter erheblich gesteigert haben; und bei

einer solchen Einwirkung der alteu Literatursprache könnten sich

grade Lehnwörter aus indo-arischen Dialecten
, welche das Sanskrit.
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aus früheren Zeiten mit sieh führte, um so leichter auf dem neuen

Boden abgesetzt und demselben assimilirt haben
, als sie im All-

gemeinen demselben niiher verwandt sein werden, wie die echt

sanskritischen Formen.

Die Anzahl derjenigen Formen des RV„ welche wir mit. einiger

Sicherheit als Lehnwörter aus indo-arischen Volksdialecten betrachten

zu können glaubten, ist freilich nicht bedeutend. Zwar wüsste ich

einige weitere Bildungen von wenig sanskritischem Aussehen den

soeben behandelten hinzuzufügen : hierher scheint z. B. dsis utt Äey.

jajhjhaü RV. 5, 52, 6 (cf. jaiij? Neues PW. s. v.
;

vgl. ferner

Beufey, Vediea und Verw. 133 tf.) zu gehören; ferner wären die

von Bezzenberger in seinen Beitr. 2 , 269 hierher gestellten U7t.

Xty. maderu
,
saneru

,
mitröru (vgl. dazu auch E. Kuhn . Beitr. z.

Pali-Gramm, p. 55) zu erwähnen. Doch haben diese Formen für

unsere Untersuchung keine grosse Bedeutung: die Herkunft und
Bildung von ja.jhjha.ti ist zur Zeit ganz dunkel; madöru, saneru

erscheinen nur RV. 10, 106 in den Versen 6 und 8, welche von
dem , was uns sonst über die vedisehe Sprache bekannt ist

,
sehr

erheblich abweichen (vgl. dazu Roth, KZ. 26, 64) ;
untrem endlich

linden wir RV. 1, 174, 6, in einem Verse, dessen erstem Padu,

welcher auch unser Wort enthält, mehrere Silben fehlen, und der

ferner das un. Xty. ^ürta und zwei sonst nicht belegte Composita

(cöda-pravrddha und a-dä^u, cf. aber adä^ush-, adäguri; — vgl. zu

apatyaiu Ludwig, Der Rigveda N. 479 und Bd. V) aufweisst.

Ausserdem wäre vielleicht RV. jyötis neben dyut (aus jötis + dyötis ?

cf. päli joti, jotati bei Childors s. vv.) anzumerken
;

vgl. dazu Kuhn
p. 47. Lassen p. 213. 248. Hem. 2, 24. Nach Whitney, lud.

Gramm. § 1172 würden auch die Bildungen mit dem Suffix -anta

hierher gehören. — Es Hesse sich meines Erachtens auch kaum er-

warten , dass sich die Anzahl grade solcher Formen
,

welche für

unsere Untersuchung von besonderem Interesse wären — ich sehe

dabei uatürüeh von den Bildungen mit h — altem d/i
,

bh ab —

,

sehr erheblich vergrösseru sollte; wenngleich wir immerhin erwarten

dürfen, dass sich im Laufe der Zeit noch manche Form volks-

dialectischen Gepräges deu besprochenen beigesellen werde. In der

ältesten Zeit der Hymnendichtung dürfte die Abweichung der Volks-

dialecte vou der lyrischen Sprache nur sehr unbedeutend gewesen

sein; zur Zeit des Verfalls jener alten lyrischen Poesie wucherte

wiederum die Formel, die Reminiscenz in der Dichtung so kräftig,

dass gelegentliche Eindringlinge wohl nur selten zu wirklicher Lebens-

kraft gedeihen konnten. Unter diesen Umständen erscheint es keines-

wegs auffallend
,
dass uns zunächst um- wenige Formen dieser Art

vorHegen : diese aber dürften sich im Allgemeinen kaum anders

erklären lassen, als durch die Annahme, sie seien aus gleichzeitigen

Volksdialecten in die alte Hymnendichtung übernommen worden;

sie legen es uns daher mindestens sehr nahe, unsere zweite Vor-

frage: „Finden wir in dem uns überlieferten Rigveda deutliche
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Spuren anderer indo - arischer Dialecte ?* in bejahendem Sinne zu

beantworten.

Wir wenden uns nunmehr zur Erörterung unserer letzten
Vorfrage: Gehört der Uebergang besonders eines inte rvocalischen

dh, bh in h zu denjenigen Lautneigungen
, welche den späteren

indo-arischen Dialecten vorzugsweise geläufig sind?

Im Filii, welches auch sonst den altindischen Lautbestand

reiner als die übrigen Dialecte bewahrt hat
,

gehen dh , bh auch

m interv'ocalischer Stellung keineswegs regelmässig in h über, wenn-

gleich Formen mit h nicht selten belegt sind (vgl. E. Kuhn, Beitr.

p. 41 f. Minayef, Gramraaire Palie § 43, p. 56). In den Präkrit-

Dialecten finden wir die Vertretung besonders eines intervocalischeu

dh, bh durch h in viel weiterem Umfange durchgeiiihrt, als im Pali

(vgl. Lassen p. 207 ff. Hem. 1, 187. Weber, Ein Fragm. d. ßhag..

Abh. d. Berl. Ak. 1865, p. 410. E. Müller, Jainapräkjit p. 9) *).

Die ueuindischen Sprachen endlich scheinen , wenigstens in inter-

vocalischer Stellung
,

dJt
, bh regelmässig durch h zu ersetzen (cf.

Beames I, 267 ff. vgl. Trumpp p. XXV f).

In Bezug auf den Punkt, der uns hier in erster Linie interessirt

nämlich die Behandlung eines intervocalischen dh, bh, lässt sich ein

allerdings nur ungefährer Ueberblick über das Verhältniss der mittel-

indischen Dialecte zur alten Literatursprache vielleicht am leichtesten

an der Hand derjenigen Formen gewinnen, welche im Skr. ein dh.

bh in intervocalischer Stellung beibehalten, ohne dass sich die Ein-

wirkung verwandter Bildungen wahrscheinlich machen liesse. Es

handelt sich hier im Wesentlichen um die folgenden Formen (vgL

p. 662 ff):

1) Die Casusendungen -bhis, -bhyas (-bhias), -bhyäm (-bhiäm)

bei vocalischem Stamm- Auslaut. 2) Die Wörter uabhas, pbhu, su-

rabhi, nübhi, sabhä, ibha, ubha, abbi
;

üdlian, vadhü, öshadhi, adhi,

adhas
,

adliara
,

adhama. 3) Das Sufffx -bha
, z. B. in pshabha,

vrshabha.

Diesen Formen entsprechen im Pali: 1) -hi, selten -bhi; die

letztere Fonn könnte auch auf das alte Abl.-Suflix -blij’as zuriick-

geheu: oder ist sie vielleicht dem Sanskrit entlehnt? (vgl. dazu

Kulm p. 72. Oldenberg KZ. 25, 316). 2) nabha, surabhi, näbhi,

sabhä, ibha, ubha. ubliaya, abhi; vadhü, osadlii, adhi, adho. adhara,

adhama (cf. Childers s. vv.). 3) usabha, vasabha (Kuhn p. 14.

Childers s. vv.).

1) Wenn allerdings päli pkr. hlha und »kr iha einander direct ent-

sprechen sollten (vgl. K. Kulm. Beitr p 42 l.assen p. 219 Hem 4, 26H 3021 .

so würden in diesem Kalle Prakrit - Dialecte ebenso wie das Päli die alte

Aspirata sogar dort bewahrt haben . wo schon der Uigveda sie durch A er-

setzt hat.
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Im Präkrit finden wir: 1) -hi, -hiip (Lassen p. 810). — 2) Vgl.

Hem. 1, 187. A. Kalpasütra (ed. Jacobi, Glossary). a) mit altem

bh: uaha und nabha, surabhi (°hi), nIVbhi, sabhä, ibha, ubhao, u-

bhaya (cf. dazu Hem. 2, 138 und Erläuterung), abhi; b) mit altem

dh

:

ahi, ahe, ahara. B. aus Häla’s Saptafatakam (ed. Weber, Wort-
index). a) mit altem bh: naha, surahi und surabhi, nähi, uhaa,

ahi; b) mit altem dh: vahü, osaha, ahi, ahara. C. aus dem Setu-

bandha (ed. S. Goldschmidt I
,

Index), a) mit altem bh

:

naha,

surahi, jaähi, sahn, uhaa, ahi; b) mit altera dh: vahu, osahi, ahi,

aho, ahara. — 3) Vgl. usaha, vasaha, risaha Hem. 1, 133. 141.

gadejaka, gaddaha 2, 37. A. usabha (°ha), vasabha ("ha). B. usaha,

vusaha. C. vasaha. —
In denjenigen Formen, welche im RV. h = altem dh, bh

zeigen, finden wir auch im Pftli und Pkr. in der Regel h. Den
oben (p. 657 ff.) zusammengestellten Bildungen dieser Art (-mähe,

-m&hi; -hi neben -dhi; hita neben dhä und -dhita; rökita neben

rudhira; ruh neben rudh, vtrudh; grha got gards; grah — grabh;

kakuha— kakubh) gesellten sich im Laufe unserer Untersuchung die

folgenden Formen bei, deren h zumeist mit grosser Wahrscheinlich-

keit auf altes dh, bh zurückgeführt werden kann : nah neben nadh

p. 666
;
gah — durgaha neben g&dha

,
gahana cf. gahvara AV.

neben gabhira — gambhira und j£h neben jrmbh (?) p. 682 ff.

Hier ist es nun von Interesse, dass die mittelindischen Dialecte

auch in denjenigen Formen, welche im Skr. das alte dh, bh be-

wahrt haben, oft h zeigen. Am seltensten wiederum das Pali
, wo

wir rudhira neben rohita, virüdhanaka „growing“ vgl. rodha ,a bank,

dam“ neben rühati (Childors s. vv.) — aber doch auch dahati finden,

cf. Kuhn p. 96. 98 [für das Pkr. vgl. Hem. 4, 9. Weber, Bhag.,

Abh. d. BerL Ak. 1865 p. 428. E. Müller, Jainapräkrit p. 57:

dahati ist wohl aus dadhäti zu erklären und nach dem Muster von

dahati mag (hahati gebildet sein
;
— pftli kakudha (vgl. Kuhn p. 40)

könnte vielleicht aus kakuha (für kakubha) und kakud- combinirt

sein (cf. p. 660 und pkr. kakuha, kaüha Hem. 1, 21. 225. Kalpa-

sütra, Glossary)]. Im Pkr. erscheinen gahira neben gaipbhfra (Lassen

p. 237. Var. 1, 18. Kalpasütra, Glossary. H&la, Wortindex. Setu-

bandha I, Index), ruhira = skr. rudhira (Setubandha). Ueber pkr.

iainbh, jimbh = skr. jrmbh neben RV. jeh aus “irbh S. o. p. 686
lind Kuhn p. 47. Lassen p 236 f. —

Wir finden also, dass auch hier, ähnlich wie in früher behan-

delten Fällen, schon die älteste uns zugängliche Sprache der Inder

in einigen Formen an einer Lautneigung Theil hat
,
welche als

regelmässige Erscheinung innerhalb unserer Ueberlieferung erst in

späteren Sprach-Denkmäleru nachweisbar ist. Aus dem Sanskrit

heraus liessen sich aber, wie wir sahen, jene Formen nicht verstehen

:

dass sie nach dem Muster anderer Sanskrit-Formen mit lautgesetz-

lich entwickeltem h gebildet seien, ergab sich als ganz unwahr-

scheinlich; ebensowenig liess sich ein Lautgesetz nachweisen, nach

BJ XL 46
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welchem etwa intervoealisches dh, bh im Skr. zu h werden müsste,

vielmehr widersprach einem solchen eine bedeutende Anzahl von

Bildungen, bei denen die Einwirkung anderer Formen ausgeschlossen

zu sein schien. Zwar werden wir daraufhin die Möglichkeit
nicht bestreiten dürfen, dass sich diese Formen doch noch lautge-

setzlich aus dem Ski-

, heraus erklären lassen werden ; die Wahr-
scheinlichkeit dafür ist aber, wenn ich nicht irre, wenigstens

vom gegenwärtigen Stande der Forschung aus betrachtet, überaus

gering. Unter diesen Umständen dürfte die Annahme, dass in den

vedischen Formen mit h = altem dh
,
bh die Spirans unter dem

Einflüsse gleichzeitiger Volksdialeete die Vertretung der beiden

Aspiraten übernommen habe, mindestens nicht übereilt erscheinen.

Gleichwohl ist diese Annahme auch jetzt nicht frei von Be-

denken. Zwar scheint die Spirans h in den neuindischen Sprachen,

uud ähnlich in Iläla’s Saptayatakam und im Setubandha in weitem
Umfange für älteres dh, bh eingetreten zu sein; dagegen fanden

wir im Pftli und auch im Kalpasütra des Bhadrabähu ein h au der

Stelle von dh, bh zwar häufiger als im Skr., aber auch in inter-

vocalischer Stellung wird hier sehr oft die alte Aspirata bewahrt.

Wenngleich nun die endgültige Kedaction derjenigen Werke, welche

den Bauddh&s (Buddhaghosha) und den Jainas heilig sind, einer

nicht viel früheren Zeit, als die Abfassung des Sapta^atakam und
des Setubandha angehören mag fvgl. dazu E. Kuhn, Beitr. p. 1 ft'.

Jaina Sütras, transl. H. Jacobi I (Sacr. Books XXII), p. XXXVII ff.

XLII ff. Kalpasütra ed. Jacobi p. 15 uud 16 A. 1. Häla ed.

Weber p. XXIII. XXI]
;
so dürfte doch die Sprache und Ausdrucks-

weise dieser für heilig gehaltenen Werke, insonderheit der heiligen

Bauddha-Literatur
,
den Dialecten jener Zeiten und Orte, denen sie

entstammen, in vielen uud wichtigen Dingen näher stehen, als den-

jenigen, welche zur Zeit ihrer endgültigen Fixirung gesprochen

wurden. Nicht nur die religiöse Ueberlieferung
,

sondern auch die

theologische Behandlung und Fortbildung des Ueberlieferten pflegt

in sprachlichen Dingen conservativ zu sein: können wir doch selbst

an der Sprache der heutigen Predigt nicht selten den Einfluss der

Luther’schen Zeit beobachten (cf. dazu E. Kuhn, Beitr., Einleitung.

E. Müller, Jainaprükrit, Einleitung. Kalpasütra ed. Jacobi p. 17 ff.

Jaina Sütras transl. Jacobi I, p. XL f. Muir S. T. U, 104 ff.).

Demnach würden gerade diejenigen Denkmäler der indo-arischen

Dialecte, welche aus älterer Zeit herstammen, die Aspirata auch in

intervocalischer Stellung häufig oder gar in der Regel bewahrt
haben, und es Hesse sich daraus schliessen, dass die Spirans h erst

im Anfänge unserer Zeitrechnung der regelrechte Vertreter von dh,

bh geworden sei
;
ein Schluss, dessen Bedeutung dadurch gesteigert

würde, dass die Sprache des Sapta<,:atakam und des Setubandha

dein Jainapräkrit recht nahe zu stehen scheint (vgl Kalpasütra ed

Jacobi p. 17 ff. Häla ed Weber, p. XXII).
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Dem gegenüber liesse sich zuvörderst bemerken, dass gerade

die Sprache des Sapta<;atakam und des Setubandha, wenn auch viel-

leicht das bedeutsamste, so doch eines der letzten unter denjenigen

Elementen sein dürfte
,

welche zur Ausgestaltung des Jainapräkrit

beigetragen haben mögen (cf. Kalpasütra 1. c.): es könnte also frag-

lich erscheinen
,

ob nicht ebenso wie andere Eigenheiten in der

Sprache des Kalpasütra auch die Beibehaltung der alten Aspirata

vielleicht auf einen anderen Dialect, als das Mähäräshtri
,

zurück-

gehe. — Zur Zeit scheint es überhaupt wenig deutlich zu sein, wie

sich die Formen mit intervocalisehem <lh, bh und diejenigen mit da-

raus entwickeltem h in den heiligen Schriften der Bauddhas und
Jainas zu einander verhalten. In der Päli-Literatur dürfte die Bei-

behaltung der alten Aspirata im Allgemeinen überwiegen
;

gerade

in suffixalen Silben sowie in einer Reihe vielgebrauchter Wörter
tritt aber auch hier für dh

,
bh, und zwar mitunter selbst dann,

wenn sie nicht -zwischen Vocalen stehen, die Spirans h ein: so in

den Suffixen des Instr. Abi. pl. -hi (selten -bhi cf. Kuhn p. 71 ff.

Oldenberg KZ. 25, 316), der 2 pl. med. -vhe, -vham = skr. -dhve,

-dhvam (Kuhn p. 94. 108), in vielen Formen des Verbum bhü,

wie hoti, ahuvä neben anubhoti, abhavä (Kuhn p. 97, cf. 56. 109.

111. 103 f. 112 f. 116. 114. 83 und Ctiilders s. bhavati, anubha-

vati, abhibhü etc.; vgl. skr. hita neben -dhita), in tuyham = skr.

tubhyam
,
rumh = skr. rundh etc. (cf. Kuhn p. 42). Im Jaina-

präkrit scheint das jüngere h beträchtlich häufiger als im l’i'ili über-

liefert zu sein; doch hat sich daneben auch intervocalisches dh, bh

in vielen Füllen erhalten. Ich glaube kaum, dass sich dieser Wechsel

aus den Lautgesetzen derselben Periode eines bestimmten Dialectes

heraus wird verstehen lassen. Vielmehr scheinen hier insonderheit

die folgenden Factoren eingewirkt zu haben : Einmal das Eindringen

jüngerer Formen des gleichen Dialectes in eine literarisch mehr oder

weniger fixirte Sprache. Ferner die Beeinflussung der Sprache einer

bestimmten Ueberlieferung durch einen oder mehrere Dialecte, welche

von dem der Ueberlieferung zu Grunde liegenden Dialecte nicht ab-

staminen, und ihrer Formation nach daher ebensowohl älter als

jünger denn diese sein können (vgl. dazu Kuhn
,
Einleitung) : hier-

her dürfte z. B. das Schwanken in der Behandlung eines alten th

in den indo-arischen Dialecten gehören; diese Beeinflussung könnte

unter bestimmten Umständen so weit gehen, dass derjenige Dialect,

welcher ursprünglich der heil. Sprache im wesentlichen zu Grunde

lag, bis auf eine Reihe jetzt als Archaismen empfundener Reste aus

der Sprache der heil. Ueberlieferung verschwand; vgl. Kalpasütra

ed. Jacobi p. 19 f. und zu -e = -as E. Müller, Jainapräkrit p. 37 f.

cf. Hem. 4, 287. Endlich scheint das Skr. immer wieder von Neuem
auf die mittel- und neuindischen Sprachen eingewirkt zu haben:

in Bezug auf den Einfluss des Skr. auf die ueuindischen Sprachen

vgl. die instructiven Bemerkungen von Beames I, 76 f. und Trumpp
p. XVnT. XI. II, u. In den mittelindischen Sprachen scheint ein

40 *
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vielleicht nicht unbeträchtlicher Theil desjenigen Formen
,

in denen

eine alte Doppelconsonanz nicht durch Assimilation, sondern durch

Voc&leinschub beseitigt wird (cf. E. Müller, Jainapkr. p. 19 f.

E. Kuhn, Beitr. p. 45 ff.), dem Sanskrit entlehnt zu sein-, auch

solche P&li-Formen wie tasmä neben tamhä vgl. dhammasmä-dham-
mamhä (Kuhn p. 88. 71. cf. 58 f.) sind, wie ich glaube, der Ent-

lehnung aus dem Sanskrit verdächtig. — Welcher unter diesen

Kategorien im Pftli und Jainapkr. die Bildungen mit dh, bh resp.

mit h angehören mögen, darüber lässt sich, soweit ich sehen kann,

gegenwärtig nichts Sicheres feststellen; doch könnte es in Bezug
auf das uns überlieferte Jainapkr. den Anschein haben, als hätte

die alte Sprache der heil. Jaina-Literatur in der Bewahrung iuter-

vocalischer Consonanten dem Skr. näher gestanden, während in dem-
jenigen Dialecte, welcher später die Ueberlieferung beherrschte

ebenso, wie in anderen Präkrit-Dialecten
,

bestimmte Aspiraten

zwischen zwei Vocalen zu h geworden, andere Consonanten in der-

selben Stellung ausgefallen (oder durch y ersetzt) waren; in diesem

Falle könnten die späteren Bewahrer und Ueberlieferer der heil.

Schriften, welche eine mehr oder weniger deutliche Vorstellung von

diesem Verhältnisse haben mochten, mitunter vielleicht den alten

Laut nach den überlieferten Formen anderer Werke ihrer Literatur

oder auch nach sanskritischem Muster restituirt haben, wobei es un-

kundigen oder hastigen Schreibern bisweilen zustossen mochte, dass

sie den Hiatus in unrichtiger Weise ausfüllten (vgL dazu Jacobi,

Z. D. M. 6. 34, 180. Ayaraniga Sutta ed. Jacobi (Pili-Text-Society)

I, p. XIV f. Jaina Sütras I, XL. E. Müller, Jainapräkrit p. 4 f.

Weber, Bhag., Abh. d. Bert. Ak. 1865, p. 400 ff.).

Vor Allem dürfte aber die Erscheinung selbst, von der wir

ausgegangen sind, das Auftreten der Spirans h au Stelle eines alten

dh, bh im vedischen und classischen Sanskrit und dann in weiterem

Umfange in den heiligen Schriften der Bauddhas und Jainas darauf

hinweisen, dass in gleichzeitigen Dialecten intervocalisches dh, bh

regelmässig in h übergegangen sei. Denn es möchte kaum angehen,

diese aus alter Aspirata entstandene Spirans des Skr. und Pali als

Vorläufer desjenigen h, welches in den neuindischen Sprachen regel-

recht für dh, bh eintritt, etwa in dem Sinne anzusehen, als hätte

die Neigung, gewisse Aspiraten in bestimmten Stellungen in h zu

wandeln, zuerst einige wenige Wörter erfasst, und sich von da

aus im Laufe der Jahrhunderte auch über die übrigen Formen
gleicher Art verbreitet: eine solche Auffassung würde sich schwer-

lich mit demjenigen vereinigen lassen, was wir sonst über die Ent-

wickelung der Sprache zu wissen glauben. Dagegen ist auf anderem
Sprachgebiete beobachtet worden, wie bestimmte Lautneigungen sich

zunächst auf beschränktem Raume geltend machen
, von hier aus

benachbarte Dialecte ergreifen und sich allmählich über grosse

Sprachcomplexe hin ausdehnen (vgL dazu Joh. Schmidt, Verwant-
schaftsverhältnisse. Vocal. II, 186 ff., dazu Leskien, Declinatiou im

Digitized by Google



von Bradke, Beiträge zur altind. Religiont- u. Sprachgeschichte. f>95

Slavisch-Litauischen und Germanischen, Einleitung. Collitz, Ver-

wantschaflsverhältnisse der Griechischen Dialekte, Göttingen 1885
und besonders W. Braune in Paul und Braune’s Beitr. 1 , 1 ff.,

cf. 4 , 540 ff) : auf eine solche Entwickelung könnte auch die-

jenige Erscheinung, welche uns hier beschäftigt, hinweisen. Wir
werden vermuthen dürfen

,
dass die Neigung, intervocal. dh, bh in

h zu wandeln, bereits zur Zeit vor unserer Rigveda-Kedaction auf

einem Boden, wo auch die Hymnendichtung blühte, einem Dialect

oder einigen Dialecten eigen war, und dass sich von hier aus diese

Lautneignng, durch Ausgleichungen verschiedener Art mitunter viel-

leicht eingeschränkt und dann wieder an Terrain gewinnend, immer
weiter ausbreitete, bis sie im Laufe von Jahrhunderten zu einem

der Characteristica indo-arischer Dialecte wurde. — Wenn wir aus

alter und ältester Zeit von dieser Lautneigung vielleicht mir durch

Lehnwörter Kunde haben, so wäre das eine jener Zufälligkeiten,

mit denen die Launenhaftigkeit der historischen Ueberlieferung die

Forschung zu necken pflegt, indem sie ihr die Erkenntniss gleich-

sam am entgegengesetzten Rande eines Abgrundes zeigt, der un-

überbrückbar erscheint; doch gelingt es mit der Zeit vielleicht

auch hier, einen wenn auch schwankenden Steg hinüberzuschlagen.—
Auch wenn die vorstehenden Erwägungen das Richtige ge-

troffen haben, so würden wir uns gleichwohl selbst in dem Falle,

dass uns im RV. eine weit grössere Anzahl volksdialectischer Wörter
überliefert wäre, aus diesen allein naturgemäss keine irgend zuver-

lässige Vorstellung von der lautlichen Entwickelung der ältesten

indo-arischen Dialecte machen können. Einerseits läge die Mög-
lichkeit vor, dass Wörter jüngerer Prägung durch zufällige Eigen-

schaften, wie häufigen Gebrauch, Isolirtheit der Bildung und etwa

dadurch . dass ihre Form wenigstens scheinbar den Lautgesetzen

des Sanskrit nicht widerspräche, in grösserer Anzahl in dieses ein-

zudringen und sich darin zu halten vermocht hätten , während

ältere Bildungen unter weniger günstigen Bedingungen wieder aus-

geschieden oder nach den Lautgesetzen der Literatursprache um-
gemodelt wurden: eine Möglichkeit, die um so beachtenswerther

erscheint, als die Anzahl der uns aus ältester Zeit überlieferten

Lehnwörter eine relativ geringe ist Andrerseits konnte die ver-

hältnissmässig spät entstandene Lautneigung eines bestimmten Volks-

dialectes, wenn dessen (Jebiet dem hauptsächlichsten Verbreitungs-

gebiete der alten Lyrik benachbart oder gar damit im Allgemeinen

identisch war, gleichzeitig oder selbst früher auf die Sprache dieser

Lyrik einwirken, als früher entstandne Lautneigungen entlegnerer

Sprachgebiete. Wenn sich demnach Formen mit h = altem dh, bh

in verhältnissmässig grosser Anzahl und allem Anscheine nach recht

früh in der altlyrischen Sprache eingebürgert haben
,

während der

RV. von anderen Lautneigungen der Volksdialecte weit dürftigere

und im Ganzen wohl auch spätere Spuren zeigt, so lässt sich

daraus ebensowenig der Schluss ziehen, dass die Wandlung eines
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dh, bh in h zu den Ultesten Aenderungen des alten Lautbestandes

in den indo-arischen Dialecten gehöre
;

als etwa der Nachweis, dass

anderer Lautwandel sich in diesen Dialecten früher geltend gemacht

haben müsse, wie der Uebergang von dh, bh in h, die Unmöglich-

keit unserer Hypothese „die Formen mit h — älterem dh, bh seien

aus alten Volksdialecten in die altlyrische Sprache eingedrungen*

darthun würde. — Wollten wir aber versuchen, uns auf Grund der

Lautverhältnisse in den späteren indo-arischen Dialecten unter Hinzu-

ziehung dessen, was wir den alten volksdialectischen Lehnwörtern

des Rigveda entnehmen zu können glauben , eine ungefähre Vor-

stellung von der lautlichen Entwickelung der alten Dialecte zu

machen, so würden wir uns dieselbe vielleicht etwa folgendermassen

denken dürfen:

Unter den Erscheinungen alten Lautwandels auf dem Gebiete

der indo-arischen Dialecte kommt, wie ich glaube, der Vj-ddhi und
ihren dialectischen Entsprechungen nur geringe Bedeutung zu

; denn
die weite Verbreitung derselben

,
besonders in ihrer Function als

ein wichtiges Element der secundären Nominalbildung, gehört allem

Anscheine nach erst der speciell sankritischen Sprachentwiekelung

an (s. ob. den Excurs p. 361 ff.). — Zu den ältesten characte-

ristischen Wandlungen im Lautbestande der alten Dialecte. durch
welche sich diese von der ur-indischen Sprache unterscheiden, sind

mit einiger Sicherheit die Beseitigung des alten r-Vocals und das

Zusammenfallen der drei harten Zischlaute des Sanskrit zu zählen:

diese Abweichungen vom alten Lautbestande sind, soweit ich sehen

kann, fast allen indo-arischen Dialecten gemein, und die wenigen
Ausnahmen (vgl. z. B. Hem. 4, 288 ff.) scheinen auf spätere einzel-

dialectische Entwickelung hinzudeuten *)• — Später vielleicht als

diese Wandlungen, aber immer noch in vorhistorischer Zeit dürfte

von einem Dialecte oder einigen Dialecten, deren Verbreitungsgebiet

in einer bestimmten frühen Periode dem der altlyrischen Poesie
benachbart gewesen sein mag, der Uebergang von intervoeal. dh,

bh (und yh ?) in die Spirans h seinen Ausgang genommen haben.

Wenn die altlyrische Sprache Formen wie ved. grba und 6dh dem
gleichen Dialecte entnommen haben sollte

,
so wären sie wohl als

Combinationen aus altskr. ’grdlm
, fdh und volksdial. geha, *eh

aufzufassen (vgl. dazu ob. p. 686. u. f.). — Etwa zur selben Zeit

und vielleicht im selben Dialecte, da sich zuerst der Uebergang

1 ) Nach Abschluss dieser Abhandlung thoilt mir Prof. E. Kuhu mit. das»
die nordwestlichen Dialecte dos llindilkfish und das Zigeunerische den palatal-
cerebralen Zischlaut vom dentalen getrennt gehalten haben; in einem dieser
Dialecte lägen vielleicht noch Spuren des r-Vocals vor. Der äusserste Nord-
Westen des indu-ariseben Sprachgebietes wäre demnach nur unvollständig —
und wohl auch verhaltnissmässig s|iät — von den erwähnten Daiitneigungen
erfasst worden (vgl. auch l'ischel. Die Ilcimath der Zigeuner. Deutsche Rund-
schau Bd. XXXVI. Juli-Sept. 188.1, p 3fi8 ft); sollten sie von südöstlichen
Dialecten ausgegangen sein? vgl dazu p. 11G2, u. f.
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intervocalischer Med. Asp. in h zeigte, wird wohl auch die Nei-

gung entstanden sein, die entsprechenden unaspirirten Medien und
einige andere tönende Laute, wie z. B. ?/, in intervocal. Stellung

uusfallen zu lassen; und nicht sehr weit davon dürfen wir viel-

leicht den Ausgangspunkt der Tendenz suchen, eine Tenuis und

Ten. Asp. in intervocal. Stellung zur entsprechenden Media und

Med. Asp. zu erweichen : diese Erweichung hätte dann den späteren

Ausfall alter Tenues und den Uebergang alter Ten. Asp. in h vor-

bereitet (cf. dazu E. Müller, Jainapräkrit p. 4). — Dentale, welche

in den entsprechenden Cerebral übergingen — ein Wandel, der in

einigen Dialecten vielleicht Regel war, in anderen unter bestimmten

Bedingungen eingetreten sein mag —
,
wurden wie die alten Cere-

brale behandelt, unterlagen also weder der Ausstossung noch der

Wandlung in h.

Ich brauche wohl kaum ausdrücklich zu bemerken, dass die

vorstehenden Erwägungen nicht mehr sein wollen als ein vorläufiger

Versuch, die chronologischen Folgerungen, welche durch die volks-

dialectischen Lehnwörter des Rigveda nahe gelegt werden, mit den

thatsächlichen Lautverhältnissen der späteren Dialecte in Einklang

zu bringen, zu diesem Zwecke und aus diesem Gesichtspunkte in

die lautliche Vielgestaltigkeit der letzteren einige Regel und Ord-

nung zu bringen. Insonderheit bin ich mir da
,
wo sprachliche

Thatsachen der überlieferten Dialecte auf Dialectmischung oder auf

die Beeinflussung gegebner Dialecte sei’s durch andere Dialecte sei’s

durch das Sanskrit zu führen schienen
,

dessen völlig bewusst ge-

wesen
,
dass ich damit in vielen

,
vielleicht den meisten Fällen nur

eine Möglichkeit unter vielen herausgehoben habe. So wenig ich

aber die Schwierigkeiten verkenne, welche sich für jetzt der Be-

urtheilung dieser Verhältnisse im Einzelnen wie im Ganzen ent-

gegenstellen
; so fest bin ich davon überzeugt

,
dass sich ein

eingehenderes Verständniss der späteren Dialecte und der alten

Literatursprache ebenso wie eine Reconstruction alter dialectischer

Formen ohne stete Berücksichtigung grade dieser Factoren nicht

erreichen lassen wird.

Suchen wir zum Schluss das Resultat unserer Betrachtungen

kurz zusammenzufassen
, so stossen wir zunächst auf die Wahr-

nehmung, dass die alte lyrische Sprache der Inder aller Wahr-

scheinlichkeit nach bereits zu einer Zeit
,

die der uns vorliegenden

Itedaction der Rigveda-Hymnen vorausging, Lehnwörter aus indo-

arischen Dialecten, wenngleich wohl in beschränkter Anzahl, in sich

aufgenommen habe. Da sich nun die sanskritischen Formen mit

h = altem dh
,
bh , welche augenscheinlich schon in sehr früher

Zeit der Sprache der alten Lyrik angehörten
,

aus dem Sanskrit

heraus nicht erklären Hessen, in den späteren indo-arischen Dia-

lecten ein solcher Lautwandel aber sehr häufig ist, so lag die

Vermuthung nahe, dass die alte Literatursprache auch diese Bil-
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düngen ursprünglich gleichzeitigen Volksdialecten entnommen habe.

Die Schwierigkeiten, welche sich dieser Auffassung entgegenstellen,

hoffe ich weder mir noch dem Leser verhehlt zu haben; vielleicht

wäre sogar die Besorguiss nicht ungegründet, dass sie im Verlaufe

der Darstellung mitunter so grell hervortreten, dass der Gesammt-

eindruck darunter leidet : bei der Bedeutung, welche die Beurtheilung

dieser Verhältnisse für die ganze Auffassung des Veda hat, glaubte

ich die meiner Auffassung entgegenstehenden Thatsaehen besonders

scharf betonen zu sollen. So wenig ich aber das Gewicht dieser

Thatsaehen unterschätze, so glaube ich doch, für unsere Hypothese

eine nicht ganz unbeträchtliche Wahrscheinlichkeit in Anspruch

nehmen zu dürfen : einerseits werden durch dieselbe, wenn ich nicht

irre
,

eine Reihe von Thatsaehen
,

die sich sonst nicht verstehen

Hessen, erklärt oder wenigstens dem Verständnisse näher gerückt;

andrerseits dürfte unsre Ansicht über die Herkunft der besprochenen

vedischen Sprachformen und die sich daraus ergebende Auffassung

des Verhältnisses, in welchem die vedische Sprache zu den übrigen

indo-arischen Dialectßn steht, eine werthvolle Stütze in dem Um-
stande finden

,
dass sie mit derjenigen Anschauung über die Art

und das relative Alter unseres Rigveda, welche wir auf Grund
seines Inhaltes und seiner Composition gewonnen hatten (s. oben

p. 669 ff.), völlig übereinstimmt, — wie auch die letztere Anschauung
wiederum durch die behandelten sprachlichen Thatsaehen in er-

wünschter Weise bekräftigt wird. Wenngleich ein solches Zu-

sammentreffen zweier unabhängiger Schlussreihen
,

insonderheit auf

einem Gebiete wie dem unsrigen, auch zufällig sein kann und mit-

hin als Beweis nicht verwandt werden darf; so trägt es doch

nothwendig dazu bei, uns in der, wie ich glaube, auch sonst nicht

ganz unbegründeten Hoffnung zu bestärken, dass wir bisher die

Richtung, in der das Ziel liegt, eingehalten haben.

Indem ich schliesse, sei es mir gestattet, für freundliche Aus-

kunft und guten Rath den Herren Prof. F. Kluge und Prot
R. Thumeysen in Jena auch an dieser Stelle meinen herzHchen

Dank zu sagen.

Giessen, den 30. März 1886.
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Einige weitere Bemerkungen zu Böhtlingk’s Artikeln

über Vasishtha.

Von

U. BUhler.

I. 22.

Wenn ich Böhtlingk recht verstehe, so ist auch er jetzt über-

zeugt, dass der Vers von dem Verfasser des Vis.

Dh. S. in dem Sinne gefasst ist, welchen meine Ueberzetzung aus-

drückt. Er fügt hinzu
,

dass der dort gegebene Gedanke nur in

folgender Weise correct ansgedrückt werden könne 1
):

entweder
|

7J
II

)

oder
|

*r wrnrrnr n |

Erstere Fassung des zweiten Halbverses, welche sich Ba.

Dh. 6. II. 2. 35 in MS. D findet, ist, wie Böhtlingk bemerkt,

metrisch falsch. Dieser Umstand, sowie die Thatsache, dass das

überschüssige ^pif: nur *n D- und den verwandten MSS. der secun-

dären nördlichen Gruppe vorkommt, deutet meiner Ansicht nach

darauf hin, dass die I^esart nur einer interlinearen oder marginalen

Note ihren Ursprung verdankt. Ein fleissiger Leser des codex

archetypus oder eines andern alten Repräsentanten der nördlichen

Gruppe notirte sich zu seiner Orientirung das Wort und ein

späterer Schreiber setzte es in den Text Die zweite metrisch

richtige Fassung des Halbverses, welche sich nur in einer sehr un-

zuverlässigen Quelle
,

bei einem späten nordindischen Commentator

Manu's, findet, scheint mir eine Ueberarbeitung der metrisch falschen

Variante zu sein. Für die Richtigkeit dieser Annahme spricht

auch der Umstand, dass unser Vers in dem Vasishtha Dh. S. ,
bei

Manu und im Mahfibhärata XII. 165. 37 die von den besten MSS.

Baudhäyana's gebotene Fassung hat. Es ist ferner zu beachten,

dass derselbe durch die Einfügung von unklarer wird. Da

1) Vgl. auch dies« Zeitschrift Bd. XL, p. 526.
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die Partikel dann den Begriff »sofort* negirt, wird aber der

durchaus erforderliche Zusammenhang zwischen den letzten Worten

und der ersten Hälfte des Verses aufgehoben.

Ich kann also nur bei der gewöhnlichen Fassung des Verses,

welche kein enthält, bleiben. Bei der Erklärung derselben

wird man entweder annehmen müssen, dass der Verfasser des Verses

*1
1J,

wie der Verfasser der Vishnusmj-iti andeutet und die meisten

Commentatoren behaupten, unidiomatisch für *1 gebrauchte,

oder dass der Verfasser des Vüs. Dh. &. (sowie auch andere Sütra-

und Smyitikilras), dem Verse, welcher ursprünglich eine andere Be-

deutung hatte, einen falschen Sinn unterschob, weil die Anschauungen
über die Behandlung von Ausgestossenen sich geändert hatten. Beide

Annahmen sind möglich. Es giebt in den Smjitis viele kritisch

sicher stehende Verse
,

welche unidiomatische oder grammatisch

falsche Wendungen zeigen. Andererseits haben sich die alten Inder

ebensowenig gescheut, wenn es ihnen passte, einen alten Vers falsch

zu interpretiren, wie die modernen, vgl. z. B. Väs. Dh. S. XVII. 16,

wo ein Vers des R. V. falsch erklärt ist.

II. 10.

Zu meinen früheren Bemerkungen über »jemals*

habe ich noch hinzuzufügen, dass, wie mir scheint, weder die

Lehren der indischen Grammatiker noch der Sprachgebrauch der

durchforschten vedischen Werke gegen die Annahme, NRf sei nicht

ein blosser *<PIK für NT*:, sondern ein berechtigter Nom. Acc.

vom Stamme verwendet werden können. Die Gramma-

tiker sind für die vedische Sprache oder die vedischen Dialecte

nicht massgebend
, da

,
wie die neueren Untersuchungen gelehrt

haben
,
ihre Notizen über die Erscheinungen ,

welche in den Veden
Vorkommen, unvollständig sind. Was den Sprachgebrauch in den

untersuchten vedischen Werken betrifft, so hat Lanmun (Jour. Am.
Or. Soc. X. p. 530—31) allerdings nachgewiesen, dass bei Stämmen

auf ^1*1 eine starke Abneigung gegen den Nom. Acc. auf ^1 be-

steht. Die Zahl der uns jetzt zugänglichen £äkhüs, und noch mehr
die der kritisch herausgegebnen und genau durchforschten Werke ist

im Vergleiche mit dem was früher vorhanden war, zu gering, als

dass man ein sicheres Urtheil darüber abgeben könnte, was in den

vedischen Dialecten möglich war. Jede neu durchforschte S&khä
hat früher unbekannte sprachliche Erscheinungen zu Tage gefordert.

Darunter findet sich immer auch eine Anzahl ganz allein stehen-

der Facta.

Was die Form Ift in SSiUTOITli IjL V. X. 128. 4 betrifft,

so wäre es natürlich auch möglich dieselbe als Nom. Acc. eines

«-Stammes zu fassen
,
von welchem der Genitiv Plural NfT-
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vorkommt. Indessen dürfte es gerathener sein diese Stelle

ganz ausser Betracht zu lassen. Denn 'ältj , wie der Text liest,

kann man nur mit Säyana als Fron, der ersten Person fassen.

Wenn man ’Wf für eine Nebenform oder Corruption von vi:
ansieht, muss man die Accentuirung conjecturell ändern.

XI. 2.

Böhtlingk meint, es sei eine Spitzfindigkeit, anzunehmen, dass

die Zahl „sechs“ in Sütra XI. 1 1

gesagt sei. Ich glaube nicht, dass diese Behauptung bei

eingehenderer Untersuchung des Falles aufrecht erhalten werden

kann. Wenn ein Indischer Commentator sagt, ein Zahlwort sei

gesetzt „um eine kleinere Zahl auszuschliessen“, so klingt das aller-

dings dem Ohre des Europäers befremdlich. Was er aber meint,

ist einfach und richtig. Er will sagen, dass an der betreffenden

Stelle das Zahlwort aus irgend einem Grunde seine beschränkende

Kraft verloren hat und eigentlich überflüssig ist. Beispiele der

Art finden sich wirklich bei indischen Autoren und nicht eben

selten. Dieselben zerfallen in zwei Hauptabtheilungen : 1) solche

wo ein Zahlwort aus rein rhetorischen oder metrischen Gründen
pleonastisch eingefügt wird, 2) solche wo eine früher bestehende

numerische Beschränkung im Laufe der Zeit zu gelten aufgehört,

hat, die Autoren aber das Zahlwort, welches dieselbe ausdrückt,

conventionell
,

sei es aus falscher Pietät gegen ihre Vorgänger, sei

es aus Nachlässigkeit, beibehalten ohne demselben irgendwelche

Wichtigkeit beizulegen. Zu der ersten Classe gehört z. B. der

Gebrauch des Zahlwortes „vier* in dem Verse, Väs. Dh. III. 57:
„Durch vier (Mittel) wird Erde gereinigt (nämlich) durch Umgraben,
Brennen, Abschaben (der Oberfläche) und Betreten durch Kühe,

sowie fünftens durch Bestreichen (mit flüssigen Kuhdünger)“. Aehn-

liche Wendungen kommen besonders in den Versen
,

welche die

Sütrakäras citiren
,
und in andern metrischen Coinpositioneu mehr-

fach vor. Viel häufiger sind aber, sowohl in Prosa als in Versen, in

alter wie in neuer Zeit, die Fälle der zweiten Art. Hierher gehören der

sogenannte „solenne“ Gebrauch von (qm \ oder bei

Schriftstellern, efie auch von vier Veden sprechen oder wenigstens den

Namen des vierten Veda an andern Stellen nennen, sowie die An-

gaben, dass z. B. sechs Darsanas, 18 oder 36 Smjitis und Puränas

vorhanden seien, obschon der Autor, welcher sie macht, mehr Werke
der betreftenden Classe kennt ')• In den Smritis kommen noch

andere Beispiele vor, die für den Juristen und den Rechtsforscher

viel grössere Bedeutung als die angeführten besitzen und mitunter

1) Zu vergleichen sind conventiouello Redensarten wie die von „allen

vier Wolttheilen“ bei europäischen Autoren , die mit der Existenz des fünften

nicht unbekannt sind.
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grosse Schwierigkeiten machen. So sprechen die Mannsamhit», die

Näradasmriti und andere Werke von den .sechs“ Arten des Frauen

-

Vermögens, obschon ihre Abschnitte über das Erbrecht zeigen, dass

eine Frau auch auf anderem Wege Eigenthum erwerben kann. Die

Autoren haben also eine früher geltende numerische Beschränkung

stehen lassen, nachdem der Fortschritt der Civilisation die alten Ban-

den gesprengt batte. Aehnlich steht es meiner Ansicht nach mit der

Angabe über die .sechs Personen welche des Madhuparka würdig
sind“. Die Zahl wird mehrfach genannt. Im Pür. Gri. Sü. I. 3. 1,

Säiikh Gri- Sü. II. 15. 1, 5—9 und Gobh. Gri- Sü. IV. 10. 23—24,

wo übereinstimmend, der Lehrer, ein Opferpriester, der Bräutigam,

der König, ein Priya und ein Snätaka (Gast, Gobh.) als die sechs

Arghyas genannt werden, mag das Zahlwort wirklich eine be-

schränkende Kraft haben. Im Vis. Dh. XI. 1—

2

dagegen, wo
der Lehrer fehlt

,
wahrend väterliche und mütterliche Onkel

,
ganz

wie in andern längern Listen, aufgenommen sind, ist die Hinzufügung
der Zahl rein conventioneil. Kein Hindu wird je daran denken
dem Lehrer die höchste Ehrenbezeigung abzusprechen. Nähme man
Vasishjha’s Sütra wörtlich, so hätte er das gethan. Der besprochene

conventioneile Gebrauch von Zahlwörtern ist natürlich
,
wie man

denselben auch erklären mag, eine Ungenauigkeit. Wer die Inder

und ihren Character aus persönlichem Umgänge kennt, wird sich

nicht über das Vorkommen dieses und ähnlicher Verstösse wundern.

Einige sichere Beispiele des Gebrauches von ca im Sinne von .und

so weiter“ liefert mein Aufsatz im ersten Hefte der Wiener Zeit-

schrift f. d. K. d. Morgenl. „on a disputed meaning of the partides
iti and cha'.

XI. 27.

Böhtlingk's Behauptung, dass man Stetig nicht zu kürzen

könne, weil es ein Derivat von sei, scheint mir nicht durch

die Thatsachen gerechtfertigt. Die hier in Betracht kommenden

Regeln betreffend die und gemachten Verkürzungen

sind meiner Beobachtung nach folgende: 1) Ein Compositum, welches

als samjnd gebraucht wird, kann im Sanskrit möglicher Weise
durch seinen ersten oder seinen zweiten Theil vertreten werden ').

2) Ein Derivat von einer solchen samfitä kann auf dieselbe Weise ge-

kürzt werden, vorausgesetzt, dass es auch als samjnd gebraucht wird.

Beispiele zu der zweiten Regel sind u. a. und *U^. Ersteres

steht für eine Tuddhita-Bildung von und letzteres

1) Der wirkliche Gebrauch einer Verkürzung scheint davon abzubängen.

oh die betreffende sarnjha h&utig vorkoramt oder einmal durch ihre Form einem

Dichter oder Versschmiede unbequem geworden bt. Die indischen Antoron

geniren sich in letzterem Falle ebenso wenig, wie einige deutsche Uebersetzer.

welche den ungeschlachten Elephanten in don metrisch handlichen „Ilfen“ ver-

wandelt haben.
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für jnjfafhS, eine analoge Ableitung ans und

sind als Monatsnamen samjuäs und werden aus diesem

Grunde gekürzt. Da , obschon eine Taddhita-Bildung aus

unzweifelhaft eine satnjnd ist, so kann es möglicher Weise

auch gekürzt werden. Man kann deshalb, wie mir scheint, nicht

behaupten
,
dass Govindasvämin und Krishnapandita Unrecht haben

müssen wenn sie ,
welches alle MSS. bieten, als Stellvertreter von

ansehen. Wenn Böhtlingk schliesslich sagt, dass man an

unserer Stelle und bei Baudhäyana gar kein erwarte, so

kann ich auch diesem Satze nicht beistimmen. könnte man

allerdings erwarten. Die Gottheiten des , welches das

Todtenopfer einleitet, sind die (vgL Dharmasindhn III.

fol. 12a-b (Bombay Ed.) und dies wird auch

genannt, vgl. z. B. Manu III. 83, Gfibyasaipgraha II. 80,

und Dharmasindhu III. fol. 18a-b, wo der Autor und

durchweg als Synonyma gebraucht. Ob die beiden

Commentatoren schliesslich Recht behalten werden, wird die Zu-

kunft lehren, wenn gute neue MSS. des Väsishtha und des Bau-

dhüyaniya Dharmasästra aufgefunden werden.

XII. 40.

Ich kann mich Böhtlingk's Uebersetzung von „der

mit seinem Sitze bald fertig geworden ist, d. i. „dem es einerlei ist

worauf er sitzt“ nicht anschliessen. Meiner Ansicht nach bedeutet

das Compositum „der (den Wunsch nach einem) Sitze überwunden

hat“ d. h. „der kein d. i. keinen Stuhl, Kissen u. s. w. ge-

braucht, sondern stets auf dem blossen Erdboden sitzt“. Der Ge-

brauch von u. s. w. im Sinne „den Wunsch nach

etwas, oder die Gewohnheit von etwas überwinden“ ist in der älteren

wie in der neueren Literatur nicht selten. So heisst es in einer

bei Päraskara, Gyihyasütra II. 7. G, citirten Stelle: «T ^

f % «rrerr f»^rt *fn: „Denn im [Satapatha]

Brähmana heisst es: „Wenn er gebadet hat, bettele er ja nicht; wenn

er gebadet hat, beseitigt er ja das Betteln*. So Stenzler. Hiernach

passt wn: oder sehr wohl und

kann durch „Er soll (den Wunsch) überwinden Sabhäs und Samäjas

(zu besuchen)“, übersetzt werden.
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XV. 19.

Der Commentar Krishnapandita’s zu diesem Sütra lautet folgender

Massen:

«wmfw i i

Tnwn$Jrrgfiryi!l f^Twrr^r^TT: TfiraT 3 Tfrr n<^«n<T-

*rnrr wnrfrr: ingtsu: # tnnrnwf u

XVI. 21—23.
Böhtlingk behauptet jetzt, dass diese Sütren sicher verderbt

seien
,

dass meine Uebersetzung keinen befriedigenden Sinn gebe

und mit dem Texte nicht stimme. Was den dritten Punct betrifft,

so hat er ohne Zweifel Recht. Es ist aber zu beachten, dass ich

nicht nach Führers Ausgabe übersetzt habe und dass ich nicht

danach übersetzen konnte. Die Ausgabe erschien 1883, während
meine Uebersetzung 1880 gemacht und 1881 gedruckt wurde.

Führer hat in Sütra 22 eine ganz kleine, aber höchst bedeutsame,

Abweichung von der Fassung die ich vor Augen hatte. Er gibt

nämlich JplMftTK TT 4.ITI %TTT. II
, während ich Tm^TT4

d. h. TTtSTT las, wie auch Krishnapandita thut. Wenn

die Negativ - Partikel hier fehlt, so weiss ich mit der ganzen

Stelle nichts zu machen. Nimmt man aber an
,

wie unbedenk-

lich geschehen kann
,

dass das anlautende TI von mit

dem Auslaute von <,!«*! verschmolzen ist und fasst man TT

in S. 22 mit Krishnapandita .als Adversativ-Partikel (Trömrfr-

TWTYvTT^TT.)» so wird man zugebeu müssen, dass die Auffassung

der Stelle, welcher ich im Anschluss an Krishnapandita Ausdruck

gegeben habe, manches für sich hat. Dieselbe beruht auf der

Voraussetzung, dass der Autor mit dem Worte <JVl spielt und

sagen will
:

„Die Beamten des Königs und der König selbst sollen

an Schärfe des Blickes den Geiern gleichen, aber nicht die Gier

dieser Vögel besitzen. Ein König der von einem mit dem Scharf-

blick der Geier begabten Gefolge umgeben ist
,

steht höher als

Brahman *). Wer sich aber mit Dienern umringt, die heisshungrig

wie Geier nach dem Hab und Gut der Unterthanen trachten ,
und

selbst so denkt, der ist TT%TTT
,

ein schlechter Fürst. Ein solcher

1) YV io sehr viele Stellen bei alten und neuem Dichtern beweisen , er-

laubt der Inder sich häutig Könige, Minister u s. w. Uber die Götter zu stellen
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Vergleich liegt einem Inder sehr nahe, da er das Treiben der

.gierigen und fernblickenden“ Geier täglich bei seinem Dorfe sieht

Der indische Commentator hat denselben natürlich sofort verstanden.

Ich zweifle auch nicht daran, dass der Autor das obige hat sagen

wollen, obschon ich das vier Mal wiederholte gramma-
tisch nicht zu erklären vermag. Wenn ich keine Aenderung Vor-

schläge, so ist mein Hauptgrund der, dass ich dem Sanskrit des

Verfassers des Väsishtha Dharmas&stra nicht traue. Ich glaube

nicht, dass er mehr gekonnt hat, als die meisten andern Kalpasütra-,

Grihyasütra- und Smritikäras. Diese Männer waren sämmtlich

YiijiUkas, deren wissenschaftliche Ausbildung nach Päraskara, Gp.
S. H. 6. 8 ,

im Alterthum ebenso unvollkommen zu sein pflegte,

wie in der späteren Zeit. Alle diejenigen unter ihnen, deren Werke
uns erhalten sind, gehören Zeiten an, wo Prakrit Dialecte im täg-

lichen Verkehre und als Staatssprachen durch ganz Indien gebraucht

wurden. Es ist desshalb nichts wunderbares, dass ihre Werke,

wie auch ein älterer indischer Gelehrter

1

) vor mehr als zwölf hundert

Jahren ausdrücklich bemerkt hat, viele aptusabdas d. h. nach den

Regeln derVaiyftkararjas nicht erlaubte Wörter, Formen und Construc-

tionen enthalten. Derselbe Grund, zu dem andere zum Theil früher

erwähnte treten, hindert mich Väs. Dh. & XIII. 47 *Hfll
7J y*

zu oder, was ich vorziehen würde, zu Wffl Mflffl

zu ändern
, sowie XVI. 16 und XVI. 18 *) zu

corrigiren. Derselbe veranlasst mich auch in allen Puncten, wo es

blos auf einen grösseren oder geringeren Grad der Correctheit der

Sprache ankonunt, conservativ zu bleiben und mich streng an die

Ueberlieferung zu halten. Denn, wenn der Verfasser kein correctes

Sanskrit schreiben konnte
,
so können die grammatischen Abnormi-

täten trotz der Verderbtheit der MSS., sehr wohl demselben zur

Last fallen.

1) T&ntravärttikft p. 199 (Ben. S 8.):

^rrfTTfl: i ftm # «eh werde den

Vors and ähnliche Aeusscrungen anderer Autoren an anderer Stelle ausführlich

besprechen.

2) Bühtlingks Bemerkung, dass nicht, wie ich gesagt habe,

im „nächsten Verse", sondern „genauer im übernächsten' 1 stehe, enthält einen

kleinen Irrthum. Ich habe vom „Verse“ gesprochen, er denkt an das „SÜtra“.

lia XVI. 17 in Prosa geschrieben ist, so ist XVI. 18 obschou das „übernächst«“

SÜtra, doch der „nächste Vers“.
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Zur Transskription der indoiranischen Zischlaute.

Von

Cbr. Bartholomae.

Die Zahl der ungereimten Behauptungen, welche durch die ver-

schwommene Transskription der indischen und iranischen Zischlaute

veranlasst wurden, hat sich erst neuerlich wieder um ein Paar ver-

mehrt. In Kuhn's Zeitschrift XXVIII, S. 173 lesen wir: „Ich scheide

so 1. wz. k i e v ,
skr. c y u . . . und (2 .) wz. s k e v . .

. ,
skr. 9 c v u . .

.

Ob auch die erste Wurzel einst mit s anlautete, ist nicht sicher,

abaktr. skyaothna = skr. cyautna fordert es nicht unbedingt,

da... die eine Wurzel die andere sinnverwandte beeinflussen konnte.*

Der Schreiber zerlegt also das Justi’sche sk in skyaothna offen-

bar in s (= skr. s) -|- k. In der That aber ist jenes sk nur eine

auf Missverständnis beruhende Wiedergabe eines einzigen Zeichens,

welches einen S-Laut darstellt, der vor y (i) auftritt und in unserm

Pall genau das altind. c wiedergibt. — — Ebenda lesen wir auf

S. 233 : „Der Genetiv (des Dual) muss auf -aus angesetzt werden

wegen asl. rabu... Der Gen. des altbaktr. -fto, -ä 0 9 c a kann nur

aus *aos mit Anlehnung an den Nom. *&, *to erklärt werden.*

Wenn ich den Inhalt dieser Zeilen richtig verstehe 1
), so denkt

sich ihr Verfasser die Entstehung von tayäo in folgender Weise:

Dem altind. täyos entspricht im Avest. zunächst tayaos. Nun
wurde der Diphthong ao in Anlehnung an den Ausgang des Nom.
t ä 0 *) in ä o umgewandelt Die Folge war , dass das auslautende

s schwinden musste, wie z. B. av. v S s p ä 0 gegenüber ai. v i 9 v u s

beweist. Wie aber neben v i 9 v ä s v i 9 v 49 c a steht, so auch nebeu

tayäo tayä09ca. — Offenbar hat sich der Verfasser verleiten

lassen
,
das Just i’sche s = ai. ?T und 9 = ai. II zu setzen

;
daher

die Gleichung tayo9ca = av. tayäo9ca. Es wäre aber doch zu

bedenken gewesen, dass das altindische tiiyos und täy09ca(nacb

1) Sollte ich mich hierin irren, so bitte ich den Verf , die Schuld daran

jedenfalls nicht mir allein boizumessen.

2) Der übrigens recht unsicher ist. Ind. ausl. fiu ist auch av iu, cf.

Verf, Bozzonborger's Beitrüge IX, S. 299 ff
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Whitney 'scher Umschreibung) nur die durch den Sandhi ver-

anlassten specifisch indischen Umwandlungen eines arischen *tajaus

sind! Ein arisches & aber wird im Avestischen weder abgeworfen

noch irgendwie umgestaltet. Das ind. täyos, t li y

o

9 c

a

könnte —
jene recht unwahrscheinliche Umbildung des Diphthongen zuge-

geben — im Avesta nur in der Gestalt *t a y ä 0 s (* t a i & 5), "tayäosca
(* t a j & 5 k a) erscheinen.

Sollte es nicht an der Zeit sein, die Schreibung kavis, kaves,
sünüs, sünös, gäüs, bhratus, dadhüs etc., endlich einmal

aufzugeben? Entweder man schreibe die Pausa-Form, oder die ety-

mologische. Warum nun gerade die nur vor t — und selbst da

nicht einmal regelmilssig (cf. Whitney, ind. Gramm., § 188 b)—
auftretende Sandhi-Form? Konsequenter Weise müsste man dann

auch Formen wie deväüs, pitrüs, giriüs, mahdiis und dgl.

ins Paradigma setzen. Man wende nicht ein . es sei gleichgültig,

ob man sünüs, sunii

h

oder sünü§ schreibt. Für sünüs mag
das noch hingehen. Wenn man aber auch pitüs „des Vaters“,

vidüs „sie wissen“ schreibt, so geht man hinsichtlich ihres Aus-

lautswerths von einer Voraussetzung aus, die nach Ausweis der ver-

wandten Sprachen grundfalsch ist Wer den Ablativ in der Form
devad, den Akkusativ in der Form täd gibt, muss folgerichtig

im Nominativ d e v a s
,
kaves, sünüs, im Genetiv pitiir schreiben.

Wer aber devat, tat vorzieht , der hat auch d e v a \i
,

k a v e h.

sünüh, pitüh anzusetzen. Entweder überall die Form des ab-

soluten Auslauts, oder überall die etymologische.

Ich selbst schreibe schon seit einem Quinquennium nach diesem

Grundsatz, und zwar die etymologisch richtige Form, also kavi§,

p i t ü r. So viel ich aber sehe , hat sich mir bisher nur B r u g
-

mann in seiner griechischen Grammatik angeschlossen.

Münster, Westfalen, Sommer 1886.

Bd. XL. 47
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Eine Miscelle aus dem Vedaritual.

Von

Alfred Hillebrandt.

Der achte Vers des bekannten Todtenliedes RV. 10, 18 bietet

kritischer Exegese mehr Schwierigkeiten als es den Anschein hat

Derselbe lautet

:

ud irsva näry abhi jivalokain

gntäswn etam upa <;ese; ehi
\

hastatpräbhasya didhisos tavednm
patyur janitvam abhi satn babhntha

||

Selbst Grassmann, welcher rasch geneigt ist Verse, deren In-

halt nicht ganz dem Zusammenhänge der Hymne entspricht, zu

beanstanden , hat an diesem keinen Anstoss genommen und ihn

fast gleichlautend mit Roth 1
) in folgender Weise übersetzt

:

„Erhebe dich, o Weib, zur Welt des Lebens;

du liegst vor dem 5
),

dess Hauch entfiohn ist, komm nun:

der deine Hand einst fasste und dich freite,

des Gatten Ehe hast du nun vollendet *)\

Dagegen ist einzuwenden, dass upare#e nicht heisst: liegen

vor
,

noch sitzen bei. Seine geläufige Bedeutung ist : liegen

bei
,

besonders in geschlechtlichem Sinne. Ferner ist falsch die

Uebersetzung von abhi sam babhntha
,

welches nicht bedeutet

:

vollenden

,

sondern, wie das PW. richtig angiebt: etwas erreichen,

in den Besitz von etwas gelangen, emgehen in, theilhaft werden.

Daher etwas angemessener Ludwig: „Erheb dich
,

o Frau
,

zur

Welt der Lebenden; leblos ist der, bei dem du hingestreckt liegst 1
);

dir ward bestimmt die Ehe mit diesem deinem Gatten, der dich

bei der Hand gefasst und um dich gefreit hat*.

Richtig ist auch das noch nicht; aber es muss hervorgehöbe#

werden, dass Ludwig’s scharfem Auge die Schwierigkeiten dieses

1) Siebzig Lieder p. 151.

2) Roth: „bei dom du sitzest
41

.

3) Roth: ..mit ihm ist deine Ehe nun vollendet“.

4) ehi, welchos für den Zusammenhang sehr wesentlich ist, bleibt un-

übenetzt.
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Verses nicht entgangen sind. Er bemerkt im Anschluss an den

Comm. zu Taitt. Ar. VI, 1, 3 (p. 652) wo unser Vers sich ebenfalls

befindet, ganz richtig, dass das Hinlegen der Frau zum Todten nur

eine symbolische Handlung gewesen sein könne; weist jedoch den

Gedanken des Commentars an eine Wiederverheirathung ab und
vermuthet dafür, dass die Worte besonders für den passen, der

nach des Mannes Tode die Vormundschaft über die Wittwe zu

führen hat ‘)- Diese Vermuthung ist unbegründet. Ueberdies ist

L. der Bedeutung von abhi aam babhütha nicht gerecht geworden.

Wörtlich kann die Stelle nur so übersetzt werden; „Erhebe

„dich
,

o Frau
,
zur Welt der Lebenden. Bei einem Todten liegst

„du hier. Komm’ her! der sich dir vermählte und dich begehrt

„(freite), hier deines Gatten Gattinnenschaft hast du erreicht“ (d. h.

seine Gattin bist du geworden).

Zwischen pada ab und cd liegt, wenn man ab auf den todten

Gemahl bezieht
,

ein unlösbarer Widerspruch. Stünde nicht chi

zwischen den ersten und den letzten Worten des Verses, so könnte

mau sie allenfalls in logischen Zusammenhang bringen. So aber

nicht. Ich habe mich zunächst gefragt, ob vielleicht ein Vers aus-

gefallen und die Vershälften zu trennen wären
;

das aber verbietet

die genau gleiche Structur des Verses AV. XVIH, 3, 2 und Taitt.

Ar. VI, 1, 3. Die Kritik muss also wo anders einsetzen.

Die Frage ist: bezieht sich yatäsum auf den todten Gatten?

Man hat es als selbstverständlich hingenommen und Ä9V. Gf. IV,

2, 18 scheint die Annahme zu bestätigen
;
aber der Zusammenhang

des Verses wird dadurch nicht klarer. Dass die Gattin sich zum
Todten wirklich hinlegt, geht zudem aus dem Verbum upavetpi-

yanti (IV, 2, 15) nicht mit Nothwendigkeit hervor, obwohl Närä-

yana es so deutet.

Ich kenne nur eine Stelle im Ritual
,
wo eine Frau wirklich

zum Todten sich hinlegen muss. Dieser Todte ist aber nicht ihr

Gemahl; von dem Todten kehrt sie, wie es auch in unsrem Verse

vorausgesetzt ist, zum janitvam patyus vielmehr wieder zurück.

Wie bei dem mit grossem Prunk dargebrachten Pferdeopfer

neben das Ross, so muss bei dem noch viel feierlicheren Menschen-

opfer ,
durch welches der König alles erreicht

,
was ihm selbst ein

Aijvainedha nicht verschafft s
) ,

die erste Frau des Fürsten eine

Zeit lang zu dem todten Menschen sich legen, um symbolisch Frucht-

barkeit zu erlangen. Die Priester sagen zuerst einige der Niryiti

geweihte Verse her s
), sodann, wohl während oder nach der Tödtung

die Sühnverse RV. 7, 35, 1 ff.
4
). Darauf heissen sie die Mahisl zu

1) Ludwig, Kigveda V, 424. 425.

2) Cf. Weber, Ind. Streifen I, 65 ff.

3) (Jäukh. Cr. S. 16, 13, 5 (p. 207 meiner Ausgabe) pra Uiry Ryur iti

noirritin&m ekaikayti.

4 ) Ib. 6: tisribhis tisribhih 9amtRtryfinRm.

47
*
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dem Todten sich niederlegen und decken beide zu '). Es folgen

die hässlichen abhimethinyah *) und diesen die utthäpini-Xerse 3
),

mit deren erstem sie die Frau sich fortbegeben und zum Gatten

zurückkehren heissen. Dieser erste ist aber kein anderer als der

in Hede stehende achte unsers Rgvedaliedes.

Verstehen wir unsern Vers in diesem Zusammenhänge, so lösen

sich seine Schwierigkeiten leicht; zwar nicht in angenehmer Weise,

aber sie lösen sich.

Die Richtigkeit dieser Auffassung wird des weiteren be-

wiesen durch die Umgebung, in welcher sich unser Vers AV. XVIII,

3, 2 findet. Hier sowohl als im Taitt. Ar. VI, 1, 3 geht ihm —
im Gegensatz zum Rgveda — folgende Strophe voran

:

ii/am närl patilokam vrinOnä

lii padyata upa tvä murtya jrretam
|

dharmänam puränam anupälayanti

;

tasyai prajiim aravinam ceha dehi
||

„Hier legt die Frau, die des Gatten Welt 4
) sich vorzieht,

„nieder sich zu dir
, o Mensch , dem Todten , alten Brauch

„bewahrend. Verleih (o preta!) ihr Nachkommenschaft und
„Reichthum“.

Deutlicher kann man die Situation
,

die ich auch für UV. X.

1 8, 8 voraussetze, kaum ausdrücken. Die beiden Verse sind offen-

bar für diesen Zweck gedichtet. Das beweisen auch die beiden

im AV. folgenden Vers«, wenngleich ich nicht alle Einzelheiten

derselben erklären kann

:

ajiaryam yuvatim niyamürüim
jivävi rtcbhyah pariniyamän/im

\

andhena yat tamasii prävrtäsit

prükto apärinim anayam lad enäm
j|

prajünaiy ayhnye jivalokam
deränäm pantliäm anu samcaranti

|

ayam te yopatis tarn jupasva
s Varyam loteam adhi rohayainam

j|

„Ich sah die junge Frau hinweggeführt, lebend zugefiihrt (?)

„den Göttern. Als sie mit tiefer Finstemiss bedeckt war J
) ,

da

„führte ich sie von Ost nach West“.

1) Ib. 7. saqijüaptaya upanipät&yanti 8. tfiv adhlvasena samprornuvate.

2) Es sind das keine „Schimpfreden“. Es sind Verse, die die symbolische

Begattung begleiten. Das ergiebt ihr Inhalt.

3) Das heisst nicht „beschließend“ (FW.), sondern „aufstehen machend“
(sthR, caus. -}- ud) die Frau soll sich erheben.

4) patiloka ist natürlich die Welt der Lebenden , in der der Gatte noch
weilt, nicht die Welt eines Todteu.

5) Das bezieht sich wohl auf: adhlväseua sainprornuvate
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,0 Aghnyä, kennend die Welt der Lebenden '), wandelst du auf

,dem Pfade der Götter. Hier ist dein Gatte, den geniesse. Zur
„Himmelswelt lass den Todten (enam ,

neben dem du liegst) steigen“

(d. h. wie RV. X, 18, 8 ehi: „komm du her“).

Es ergiebt sich also, dass RV. X, 18, 8 ursprünglich dem
Ritual des Menschenopfers angehörte und

,
in diese Hymne durch

einen erklärlichen Irrthum verschleppt, mit dieser schon früh bei

einer anderen Gelegenheit als der seiner ursprünglichen Ver-

wendung irrthümlich gebraucht worden ist, wie Ayv. Gfhya Sütra

IV
, 2 ,

18 lehrt. Es ist keine sonderlich schöne Bereicherung,

welche das vedische Ritual erfährt!

Noch mehr. Die beiden andren jener utthfipini-Verse, welche

auf udhrsva näri folgen, sind die bisher an ihrem gegenwärtigen

Platze ziemlich unverständlich gebliebenen Strophen 21. 22 des

Hochzeitsliedes RV. X, 85. Auch hier hinein sind sie missverständ-

lich gerathen; sie gelten viel mehr dem Todten, der sich aus der

Gemeinschaft mit der Lebenden entfernen und den Gatten wieder

in seine Rechte treten lassen soll. Der Todte wird mit dem
Namen des befruchtenden Gandharva Vi^vävasu in ihnen benannt,

über den man u. a. AV. XIV, 2, 35 vergleiche. Auf die in Rede
stehende Ceremonie bezogen und mit den oben citirten andern

Versen verglichen, werden sie sofort verständlich:

jid irsvätah pativati hy esä *)

vitpxivasum namasä girbhir ile
|

anyäm iccha pitrsadatn vyaktäm
sa te bhügo janu?ü tasya viddhi.

||

„Hebe dich weg von ihr. Sie hat ja einen Gatten. Den Vi-

„(jvävasu bitte ich mit Ehrerbietung und Lied. Suche eine andre,

„die bei den Manen weilt, als Braut. Das ist von Geburt dein

„Loos *). Das wisse.“

Nur eine andere Recension ist Vers 22:

ud irsväto viqvävaso

namaselämahe tvä
\

anyäm iccha prapharvyam
sam jäyäm patyä srja

||

1) Das ist dasselbo wie patiloka in v. 1 und patyur janitvam RV:

X. 18, 8.

2) Vgl. oben (tyam le gopatih AV. XVIU, 3, 4; patilokam vrnana
ib. v. 1; ferner in RV'. X, 85, 22: sam jäyäm patyä srja

3) Er soll sich eine Gattin unter den Todten suchen, weil unter den

Lebenden ihm keine bestimmt ist. (Jänkh. XVI, 10, 10: brähmanam ksatri-

yam vä sahasrena gatägvenävakriya samvatsaräyotsrijanti sarvakäminam
anyaträbrahniacaryät: jeden Wunsch sich gestattend ausser Unkeusch-

heit. fComm. sveechäpravrttam abrahmacaryecliäm varjayitvä). Da es in der

citirten Atharvaveda-Strophe heisst: sa te bhäyo janusä, so scheint von ihr

Enthaltsamkeit nicht nur auf ein Jahr, sondern für immer bis zur Opferung

vorausgesetzt zu werden. — Die Verwendung des Verses (,’ahkh Gr. 1, 19, 1

ist deutlich eine spätere und übertragene.
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Was hier mit: sam jäyäm patyä inja , oben mit ayam te

gopatia tarn jupasva ausgedrückt ist, umschreibt RV. X, 18, 8

mit den Worten: „— komm her! denn, der sich dir vermählte

und dich begehrt, dieses deines Gatten (nicht des Todten) Frau bist

du ja geworden“.

Wir sehen, dass unsre Stelle sich im Atharvaveda in einem

angemesseneren Zusammenhänge befindet als im Itgveda. Wir
dürfen daraus abermals die Lehre ziehen

,
dass in Fragen höherer

Textkritik der letztere keinen Vorrang vor jenem beanspruchen

darf und die Diaskeuasten, welche seinen Wortlaut so getreu über-

lieferten, bei ihren Sammlungen vereinzelt umherirrende Verse nicht

mit grosser Sachkenntniss einzuordnen verstanden, wie ja auch

ganze Lieder bei ihnen nur missverständlich Aufnahme gefunden

haben '). Sodann bestätigen meine Ausführungen das
,
was ich in

Bezzenbergers Beiträgen VIII, 195 über den Werth der Opfer-

tradition im Gebrauch von Hymnen geäussert habe ; der Strom der

Ueberlieferung vedischer Lieder setzte sich in zwei Armen fort,

deren einer vielfach erweitert und geändert durch Anordnung und

Zusätze gelehrter Sammler uns vorliegt in der kanonischen Sam-

hitä, deren zweiter oftmals ungetrübter und ursprünglicher dahin-

fliesst in der altindischen Opfertradition s
).

1) Vgl. meine Kecension von P. v. Bradke’s DySus Asura ,
Theolog

Littoratur-Zcit. 1885, No. 22, Spalte 529 mit Bezug auf Rgveda X, 124.

2» Ich habe diese in dem citirten Aufsatz der Kürze halber, wenn auch

nicht ganz correct im Gegensatz zu der Samhitä, „Opferrecension“ genannt

Ura Missverständnissen vorzubeugen, bemerke ich, dass ich eine wirkliche

„Recension“ darunter nicht verstehe, sondern nur die, was den Liederumfang

anlangt, vielfach reinere Ueberlieferung, welche bei dor rituellen Verwendung
der Lieder hervortritt.
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Drei Kgveda Stellen.

Von

A. Ludwig1

.

1. Pgv. X. 38, 5. müükayor baddhah.

Die vorliegende Stelle wird unzweifelhaft schon manchem be-

fremdlich gewesen sein, so wie sie es uns war; aber bisher lag kein

Grund vor
,
von der gewöhnlichen Uebersetzung „testiculis vinctus*

abzugehn. Erst als wir im Laufe unserer Studien in den neu-

indischen Sprachen entdeckten, dass im Hindi mukköii b & ii d h n a

bedeutet [jemandem] die Hiinde auf den Rücken binden“, was im

Gujaräti muskü bandhavum lautet
,
wurden wir misstrauisch,

da die Redensart, wie die Form und sonstige Ungebräuchlichkeit

von muska bewies, der Samskrtliteratur entlehnt worden sein musste.

Kommt doch muska auch in der Püli-Präkrtform in der Bedeutung

„testiculus“ wie es scheint, in den modernen Sprachen nicht vor.

Bedenklich geworden sahen wir das PSW ein
;
dort fanden wir

zu unserm Erstaunen, dass Ntlakarftha zu einer Stelle des Qänti-
parva mnlka (in „samamuSikacatu&[ay am“) mit „Arm“
erklärt, unter Berufung auf unsere Rgvedastelle. Das Citat ist jedoch

ungenügend, und hätte uns nichts genützt, auch wenn wir zur rechten

Zeit darauf gekommen wären. Nilakantha begründet nämlich diese

Bedeutung bloss mit dieser Stelle (itilingät), und dies ist offen-

bar nicht ausreichend. Viel wichtiger ist seine erste (eig. die

zweite, die erste ist die gewöhnliche muskäu v j-s a ri äu) der vier

muska als der Achseln und Hüften
,

welche wir für unbedingt

richtig halten ;
dieselbe erinnert an lat. musculus „rundliche Hervor-

ragung“.

Nun bezeichnet allerdings im Marätht muskyä als plurale

tantum, die auf den Rücken gebundenen Arme; allein auch dies

ist nicht entscheidend, da es gleichgültig ist, ob man in der vor-

liegenden Redensart das eine oder das andere, Arm oder Hand,

sagt, und das Wort, wie oben bemerkt, den neuem Sprachen fremd

seinen Sinn nur aus der als ganzes entlehnten Redensart erhält.

Dass nun muika „Faust“ bedeutete, ersehn wir direct aus dem
Paöjäbl, welches neben müth (mu([hi mus[i) auch mükh! hat
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Aber, merkwürdig! in der vorliegenden Redensart verwendet auch
Paiijäbt nicht mükhl, sondern musk; wir finden nämlich in Capt.

Starkey Paiijübee Dialogues fprt. III. pg. 85) : dine dhär&wee äye.

hör ü(hän - (ulstra) -wäle dyän muskäu (St. sehr, moosgän) deke rükh
dö näl ban giye hör sab üth (u&jra) 16 giye „the thieves came in

open day, tied the camel man ’s hands [(ütliän-wäle) di-] nn-muskän,
and after binding him to a tree carried off the whole of the camels*.

Aber „to fist* ist mükhiän-nfil kütiui
;

„fisticuffs* mükhö-mükhi
larnä; „a boxer“ mükhi märan-wäla; „cufP nnikht.

Hindi hat
:
„to beat with the fist* muiikiyänä

;
„a thuinp“ mnkkä

mukki
;
„a boxer“ mukke-bäz wegen der fehlenden Aspiration, Pincott

Hindee Manual pg. 4— 5.

Gujarätt: „a blow with the fist“ mukki mukkö; ,a boxer*

mukki. Daneben überall mu((hi mü(h
;

nirgends muska mukkha
„testiculus“.

Es kann also keinem Zweifel unterworfen sein, dass mu^ka
im Samskft „Faust* bedeutet hat, obwohl dies nicht erweislich zu

sein scheint. Gewiss ist aber diese Bedeutung für fast alle Fälle

seines Vorkommens im Ftgveda (muska [jjumuska „stramm musklig*])

die richtige.

2. X. 73, 9. payo go&ü aöadhft okadhisü.

Warum ist adadhäh mit dem udütta versehn? Grassmann sagt:

adadh&b ist unbetont zu lesen. Unsere im Co. gegebene Erklärung

ist vielleicht genügend (payo goäsu [adadhä] udadhä osadhtsu) ; der

wirkliche Grund ergibt sich aber vielleicht aus folgender schlichten

Erwägung.

Nach der alten vedischen Anschauung, die von physiologischen

chemischen Processen keine Ahnung hatte, wird die Milch, welche

die Kuh gibt, als bereits wesentlich fertig, oder vorgebildet in dem
Stoffe vorausgesetzt, dessen unbedingte Nothwendigkeit zur Milch-

erzeugung evident war. In ähnlicher Weise wurde das Wasser,

als zum Gedeihn der Pflanzen unentbehrlich, weiterhin als Träger

des in letzter Instanz vom Himmel herrührenden Milchstoffes ange-

sehn. Hier haben wir es nur mit den Kühen und den Kräutern

zu thun. Es ist aber klar, dass Kühe und Kräuter nicht ex aequo

als Milchgeber betrachtet werden konnten. Der Gott gab die Milch

nicht in die Kräuter und in die Kühe, sondern er machte

die erstem vor den letztem zu Trägerinnen derselben. So-

fern die Kräuter die Milch, welche dem Menschen in den Kühen
zugänglich wird, bereits enthalten, besitzen sie bereits die haupt-

sächlich charakteristische und werthvolle Eigenschaft der Kühe als

Milchgeberinnen, sie sind diivccuet selber Kühe; go&u oSadhilu
stehn zusammen in appositionellem Verhältnisse, „du gabst die Milch

in die kuhartigen Kräuter“. Da nun goSu zu oSadhi&u Apposition

ist, so sollte es zur Hervorhebung dieses engen Verhältnisses unmittel-

bar bei demselben stehn. Das Metrum jedoch hat die Einschiebung

von adadhäh nothwendig gemacht, welches dadurch, dass es zwischen
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eng zusammengehöriges gerathen ist, seinerseits isoliert steht.

Cm nun diese Isoliertheit von dem, wozu es zunächst gehört, payalj,

einerseits, und die Zerreissung des ein ganzes bildenden Ausdruckes
goüu o&adhiSu andererseits , anzudeuten , haben die Redaetoren

des Textes ädadhä(i mit dem udatta versehn.

3. X. 95, 1. haye jäye manasä ti's{ha ghore
|

Noch interessanter ist diese Stelle. Auch hier fragt es sich

:

warum hat ti&tha den ud&tta? Niemand, mit Beschämung gestehn

wir es, auch wir nicht, hat darnach gefragt
;
wenn einerseits es nahe

lag jäye als Vocativ von jäyä zu verstehn, so war dies doch
nicht zwingend, und war dagegen manasä tisfha ausserordentlich

unbequem. Aber der Text, wie derselbe uns vorliegt, verbietet ge-

radezu diese Verbindung, verbietet daher auch jäye so zu fassen,

wie man es bisher gefasst hat. Es ist 1. si. und manasä gehört

dazu: „Hah! ich komme zur Besinnung, halt stille o Grausame*.

Und überlesen wir, Qatapbr. XI. 5, 1. wo es von Purüraväs
heisst, dass er „ädhyä jalpan (vor Kummer wirr redend) KurukSetram
cacüra“, so sehn wir, dass der Verfasser der Stelle den Rgv.-Text

richtig verstanden haben muss. Die Redaetoren des Rgveda wussten

also ohne Zweifel recht gut, warum sie t i h

a

mit dem udätta

versahen.

Königl. Weinberge bei Prag, 10. Juni 1886.

Bedeutungen vedischer Wörter.

Von

A. Ludwig.

aprämi-satyah VIII. 50, 61, 4. „dessen Wahrhaftigkeit [noch]

unerfüllt ist*.

ayalj VI. 66, 4. ayusah s. „Würfel“; X. 116, 9. ayä iva „die

Götter wie Würfel“.

aräjin VIII. 7, 23. „undurchsichtig“?

ätrd- VIII. 1, 12. „einrenken“; da von einem Aderlass wohl

nicht die Rede sein kann.

kk>9am, hierher ziehe ich jetzt lit. klausyti, das mit gru- nichts

zu thun hat; klo^alj wie viyvah (lit. visas mit dem nach s regel-

mässigen Verluste von v) für klosah klosah.

da<;agvah-svarr;arah VIII. 12, 2, ein Name der Sonne; offen-

bar die Zehnmonats-Sonne mit Abzug der zwei Wintermonate, was
Eintheilung des Jahres in sechs Jahreszeiten voransetzt. Da<jagvälji

sind also Priester, deren Liturgie auf einer solchen Sechstheiluug

des Jahres beruht; demnach Navagvüh solche Priester, die das Jahr

in vier Jahreszeiten eintheilen. Die erstem fungieren zehn, die
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,
liedeutungen vedUeher Wörter.

letztem neun Monate. V. 45, 7.11 berichtet vod der Reception

der Sechstheilung des Jahres durch die Navagva.

nota I. 52, 14. scheint „ausgenommen“ zu bedeuten: na yasya

dyftvftpj-thivl anu vyaco na sindhavo rajaso antam äna^uh
j
(nota

s v a v v & ( i

m

niade asva yudhyata) eko anyac cakj^e v

i

9 v a m
äuulsak

||
„dessen Umfange nicht [die sichtbaren] Himmel und Erde

entsprechen, dessen Ausdehnungsende nicht die Flüsse erreicht

haben
|

(mit Ausnahme [gerade] des Svavr&ti [des Vaters dessen],

der in dieses [soma] Rausche kämpft) alles andere hast du allein

der Reihe nach gemacht
||
es ist klar, dass gemeint ist, Indra habe

allein den Svavy&ti nicht geschaffen
;
dieser muss aber, da mit made

asya yudhyatah nur Indra gemeint sein kann, zu diesem in einem

engen, offenbar in dem Verhältnisse des Vaters gestanden haben.

Der Svav$tim (Valam) yudhyan könnte wohl der vajra sein, dann

müsste die Stelle zu na yasya antam äna<;uh bezogen werden
,
was

unmöglich ist, da die Beziehung zu vi<;vam anyat evident ist.

vam X. 108, 8 . athüitad vacab panayo vamannit.
||

Die Be-

deutung, die wir in unserer Uebersetzung dem vaman gegeben

haben, ist richtig; doch muss so übersetzt werden: „dann sollen die

panis diese Rede ausstossen“ („sie werden sich wohl hüten“, oder

„sie werden nicht in der Lage sein dies zu thun“).

vedhäs: alle Uebersetzungen lassen unbefriedigt , was natürlich

ist; das Wort ist ein unübersetzbarer zusammenfassender Terminus,

und bezeichnet die viprn und die maghavan (süri) zusammen, gegen-

über der übrigen Bevölkerung. Gewiss beruht dies auf dem Culte;

der Cult ist Sache der Priester und der Edlen
,

wie die Prae-

ponderanz und die Solidarität beider durchaus den Charakter des

Rgveda ausmachen. Daher sind auch die vigali ein besonderer

Stand, da im Gegensatz zu denselben zwei so verschiedene Klassen

durch einen Terminus gekennzeichnet erscheinen. Es ist also auch

verständlich, warum die Götter, welche oft viprn, oft maghavan
süri benannt sind, auch unter der Benennung vedhas erscheinen.

Der Standpunct des Rgveda ist also im wesentlichen schon der, den

wir im Mänavadharmas. IX. 321. 322 eingenommen sehen.

Yftram namentlich im locat. vjtre vj-trelsu „Herausforderung“.

Als solches auch im sing, neutrum.

vriidh- vgl. Bftlüchl gwrädhagh „sieden“.

(,'ardhah; dazu gehört altpers. thard- in der Bedeutung „Stolz,

Ruhm“; in der immer wiederkehrenden Formel hamahyayä tharda

„cum summa laude gloria*. Neupers. fi „Stolz“.

9i<;nathab ist nicht Verbum sondern Accus. Plur. von <;i<;nath-

VIII. 24, 25. nicodaya steht für nyacodayah schon wegen dvitä

„diese Gunst, o Indra, bring, vermöge deren 0 wunderbarer, du

dem thätigen
[
dem Kutsa die Mörder vorlängst niederwarfst“ preis-

gabst : dvitä yenä dasistha krtvane
|
Kutsftya ^i^natho nicodaya

||

nicodaya für sich ist sinnlos. So udgrbhftya V. 83, 10. 2 si. impf.
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somänam I. 18, 1. gibt keinen rechten Sinn, wenn man es von

su „pressen“ oder von somah ableitet; es ist zusammengesetzt aus

sa oman sa -f- üman vgl. samanah sa + amanali
,

sAkhyah sa -t-

ükhyah. Bedeutung „günstig faustus*.

snihitih oder snihit! daneben snehitilj oder snehitl ersteres I.

74, 2. letzteres VIII. 85, 96, 13. wo Sämav. snlhitim hat; letztere

Stelle ist die deutlichere, da es von dem Monde, der unmittelbar

vorher kySnah bezeichnet wird
,

gesagt ist : apa nymanä snehitlr

adhatta „der heldensinnige hatte seine weisse Farbe, seine Schnee-

farbe abgelegt“; I. 74, 2. yab snthitl&u [kyStilsu] pürvyah samjag-

männsu kySti^u
|

araksad dftgüSe gayam
||
kann also nur bedeuten

:

„der unter den weissen [Stämmen] der vorderste, wenn (dieselben)

die Stämme [in der Schlacht] zusammen getroffen“ vgl. I. 100, 18.

Die Form des Wortes ist singulär, einmal der Wechsel von 6 und

t (6 und ü wechseln häufiger); dann das Suffix, welches zwischen

-ti und zusammengezogenem -tyä zu schwanken scheint; daneben

müssen wir wohl für I. 74, 2. ein Adjectiv snthitya annehmen.

IX. 97, 54. asväpayannigutah snehayacca: „er versenkte in

Schlaf, liess erblassen die Nigut“.

König! Weinberge bei Prag, 10. Juni 1886.
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Anzeigen.

Friedr. Delitzsch
,

Proleqomena eines neuen hebräisch - ara-

mäischen WörterIntens zürn Alten Testament. Leipzig,

Hinrichsche Buchhandlung. 1886 (IX und 218 S. Oetav),

Dies neue Werk von Friedr. Delitzsch giebt nicht nur im

Wesentlichen den Inhalt seiner englischen Schrift «The Hebrew
language viewed in the light of Assyrian research“ (London 1883)

mit vielen, zum Theil einschneidenden, Verbesserungen und Zusätzen

wieder, sondern bemüht sich überhaupt, die Aufgabe eines neuen

hebräischen Lexikons klar zu legen. Delitzsch beleuchtet daher

gewisse methodische Mängel der 9. (jetzt vorletzten) Auflage des

Gesenius'schen Handwörterbuchs und stellt ihnen die Grundsätze

gegenüber, welche sein, in Vorbereitung befindliches, Wörterbuch

befolgen will. Die meisten Gravamina gegen Ges. 9 sind allerdings

so selbstverständlich , dass man oft den Eindruck bekommt, Del.

renne offne Thüren ein. Ich meine besonders den Mangel gehöriger

Scheidung zwischen den Wurzeln, die im Hebräischen nur äusser-

lich zusammenfallen, sich aber durch das Aramäische und das Süd-

semitische, zum ganz kleinen Theil nuch durch das Assyrische als

verschieden erweisen, den Misbrauch der ,Wurzeltheorie“, die in

Wirklichkeit unbequeme „rein alphabetische“ Anordnung
,

ferner,

dass die Eigennamen und die biblisch-aramäischen Wörter keine

abgetrennte Stellung bekommen haben. Dass jedoch eine Bekämpfung
dieser Fehler noch Noth thut, ergiebt sich daraus, dass die Be-

arbeiter des Werks, zum Theil gewiss wider Willen, immer noch

an ihnen festhalten *). Ich fürchte
,
am meisten Mühe wird es

machen
,

den Schlendrian der „rein alphabetischen“ Anordnung ab-

zuschaffen
,

an den sich die Benutzer des Werkes gewöhnt haben.

1) Das gilt auch noch von der 10. Auflage. So wesentliche Ver-

besserungen sie aufwoist, so bt doch nicht einmal die Scheidung der Wurzeln

nach den verwandten Sprachen genügend durchgeführt. Die auch in ihr wie-

derholte, von Del. (S. 1) getadelte Erklärung von "P3 Jer 15, 8 als aramäischer

Form von "TSC „Wehen“ ist wirklich ganz verkehrt, da die betreffende Wurzel

,
nicht (je© hat, also auch im Aramäischen mit £ , nicht mit 2 erscheint.
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Das Buch ist aber vor Allem, wie sein Vorgänger, eine ein-

dringliche Empfehlung der Wichtigkeit des Assyrischen für die

Erkenntnis» des Hebräischen. Von vorn herein war in dieser Hin-

sicht vom Assyrischen Manches zu erwarten
,
und wir alle werden

dafür dankbar sein ,
dass Del. uns mit reichem Material versieht.

Freilich werden wir nicht ganz selten sagen : falls das assyr.

Wort wirklich so und so lautet und wirklich die und die Bedeutung

hat, gehört es zu dem und dem hebräischen Worte. Wir Fern-

stehenden dürfen doch nicht alle Deutungen von Del. ohne Weiteres

als gesichert ansehn, zumal andre Assyriologen Manches anders aus-

legen und zumal Del. über Dinge, die wir controlieren können,

gelegentlich rocht anfechtbare Ansichten aufstellt. Und dazu macht

das Buch . es muss gesagt werden
,
gar zu oft den Eindruck einer

Advocatenschrift für das Assyrische
, dessen Wichtigkeit fiir’s

Hebräische — auf der jetzigen Stufe der Erkenntniss — es zu hoch

erhebt, während es andre Hülfsmittel, namentlich das Arabische,

über Gebühr herabsetzt. Jene übertriebene Verherrlichung zeigt

sich selbst in Kleinigkeiten des Ausdrucks, wie wenn der längst

durch’s Aramäische feststehende vocalische Auslaut von -DiO „Pferd“

„noch sicherer“ erst dui'ch’s assyrische st-su-u („doch wohl ataü*)

gelehrt werden soll (S. 128) ') oder wie wenn erst die Assyriologie

ganz verunglückte griechische Etymologien endgültig beseitigen

könnte (147). Der Ausspruch: „dass ebenso viel Licht wie das

Assyrische vom Hebräischen empfangen, von jenem auf dieses er-

hellend und belebend zurückstrahlt“ (156) ist viel zu stark; man
versuche sich nur einmal vorzustellen

,
wie wohl die Assyriologie

aussähe, wenn das Hebräische nicht bekannt gewesen wäre

!

Als hohen Vorzug des Assyrischen für die Aufhellung des

Hebräischen rühmt Del., dass die assyr. Wörter „durchweg authen-

tische vokalische Aussprache aufweisen“ (57). Gewiss ist die Wie-

dergabe der Vocale auf den Inschriften äusserst schätzbar, aber ist

sie wirklich so genau , wie die meisten Assyriologen annehmen ?

Ich habe in dieser Hinsicht noch manche Bedenken. Dass die

Assyrer z. B. kein o gehabt hätten
,

ist doch wohl dadurch noch

nicht gesichert, dass die Schrift es nicht vom u unterscheidet (oder

zu unterscheiden scheint). Auch über das 5, und über die Trennung
des E- vom I-Lauts überhaupt, ist wohl noch nicht das letzte Wort
gesprochen. Werden Länge und Kürze der Vocale wirklich deut-

lich geschieden? Del. selbst schreibt doch Hebr. lang. 14 inähü
,

hier (138) mahhü
,
und Fälle wie ,ü>na, gesprochen uinma“ (184)

erregen gelinden Anstoss. Viel schlimmer steht es aber mit den

1) Ueber die ursprüngliche Form uud über die semitische Herkunft des

Wortes wird damit natürlich durchaus noch nichts „erwieson‘‘. — Es ist recht

interessant, dass der Vogel rpTBS'' auch im Assyr. als cXSejm vorkommt (80),

aber dass das ein Trümmorvogel sei, wussten wir schon aus Jos. 34, 11, und

mehr geht über sein Wesen doch auch aus den assyr. Quellen schwerlich hervor.
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Consonanten. s.

,

unterschieden ,
auch consonantisches

L c und . fallen immer , oder

doch meistens fort, wenn sie sich auch, wie as scheint, in ihren

Wirkungen eher bemerkbar erhalten. Ich mache es Del. entschieden

zum Vorwurf, dass er seine Leser auf diese Unsicherheit gar nicht

hinweist, während er sie immer wieder hervorheben musste. Wenn
z. B. ardru .fangen* heisst (101), so ist doch nicht ohne Weiteres

sicher, dass es mit 11« .fluchen* identisch ist
;
jenes kann ja

auch -nrt u. A. m. bedeuten. Noch weniger können diu .Nieder-

lassung, Stadt“ und ina’dlu, ma’dltu .Bett* die .Gewissheit* geben,

dass die Grundbedeutung von bn« .sich niederlassen* ist (105);

diese assyr. Wörter können aus ganz verschiednen Wurzeln ab-

geleitet werden und brauchen noch dazu unter sich gar nicht zu-

sammenzuhängen. — Für apdru .(das Haupt) bedecken* u. s. w. liegt

die Identificierung mit ;0>n. woraus verschiedene Bezeich-

nungen für Kleidungsstücke gebildet werden ,
näher als die mit

ISN 1 Reg. 20, 38, 41. — Ferner weiss man, wenn ich recht

unterrichtet bin, -noch bei vielen assyr. Wörtern nicht, ob sie t

oder x haben; auch zwischen 3 und e und vereinzelt zwischen

andern verwandten Consonanten herrscht noch allerlei Schwanken.

Man sieht, ein assyr. Wort kann einem hebräischen unter Um-
ständen ganz zu entsprechen scheinen und doch gäuzlich davon

verschieden sein.

Gegenüber dem
,
mit Recht gepriesenen

,
grossen Umfang der

assyr. Litteratur und der durch sie gebotenen Wortfiille ist zu

bedenken, dass ein sehr grosser Theil ihrer Monumente voll stehen-

der Phrasen ist und dass anderseits auch der kühnste Assyriolog

nicht beanspruchen wird . dass er die Monumente im Ganzen auch

nur annähernd so gut verstehe, wie das selbst ein skeptischer Er-

klärer des A. T. diesem gegenüber behaupten darf.

Wenn die englische Schrift fast den Eindruck machte, als

scheine dem Verfasser das Arabische für den Hebraisten eigentlich

ziemlich überflüssig zu sein, so stellt er das jetzt richtig, aber er

unterschätzt das Arabische in dieser Hinsicht doch immer noch

sehr. Er bedenkt nicht, dass uns von allen ältem semitischen

Sprachen nur die arabische annähernd nach ihrem ganzen Wort-

schätze bekannt ist und das arab. Lexikon schon darum immer

das Füllhorn für die Erklärung von Wörtern der Schwestersprachen

bleiben wird. Ich bin wahrhaftig nicht geneigt
,
die Ursprünglich-

keit des Arabischen zu überschätzen, aber trotz seines späten Ein-

tritts in die Litteratur ist es uns relativ doch am ursprüng-

lichsten erhalten, auch in der Bedeutung der Wörter '). Dass mit

dem Arabischen viel Unfug getrieben werden kann und getrieben

werden im Assyrischen nicht mehr

1) Vgl. meine kleine Schrill „Die semitischen Sprachen - Leipzig 1887
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ist
,

gebe ich gern zu '). Gewiss muss man „dem Schrift- oder

Mittelarabischen *) und dessen Wortbedeutungen gegenüber die

üusserste Vorsicht anwenden* (51), aber sollte das vom Assyrischen,

resp. von den Auslegungen der Assyriologen nicht noch in höherem
Grade gelten? Und sollte nicht gelegentlich auch ebenso „über-

hastete Rücksichtnahme“ auf die assyr. Sprache Vorkommen wie

auf die südsemitischen (40)?
Dass das Assyrische grammatisch in noch engerer Beziehung

zum Hebräischen stehe als zum Aramäischen, ist auch mir längst

wahrscheinlich. Aber Del. hätte doch auch die tiefgreifenden Ab-

sonderlichkeiten des Assyrischen erwähnen sollen. Wer mit einiger

Kenntniss des Hebräischen ans Biblisch-Aramäische oder Syrische

geht, der findet sich, wenigstens oberflächlich, leicht hinein: wie

fremdartig starrt aber Unsereinen alles Assyrische an ,
auch in

bequemer Transscription ! In seiner Aufzählung von Zügen, die dem
Assyrischen und Hebräischen gemeinsam sind (44), ist im Einzelnen

Einiges zu beanstanden. Auch im Neuarabischen hat sich bekannt-

lich das Reflexiv mit (i)n zum Passiv entwickelt als Ersatz des

verlorenen alten Passivs
;

das Hebräische und Assyrische zeigen

hier also dieselbe secundäre Erscheinung. — Die „Aorist“- Bedeu-

tung des assyr. Iraperfects hat mit dem hebr. Temporalgebrauch

beim l conversivum kaum nähere Verwandtschaft, denn die Perfect-

Bedeutung des Imperfects wird da ja eben durch das * bedingt,

welches das Vollendete im Lauf des Berichts als noch unvollendet

einfügt; das 1 fehlt ja aber dem Assyrischen überhaupt. — End-

lich glaube ich immer noch nicht, dass in Env eine Adverbial-

Endung ist, weil nämlich OB' im Phönicischen, B"' 3
)

im

1) Dahin gehört die von Del. (193) mit Recht bekämpfte Deutung von

ü .

•731T13 lob. 20, 23 als „soin Fleisch“ nach . Freilich passt seino eigne

Deutung „sein Eingeweide“ hier ebenso wenig. Nahe liegt es, das Wort zu

)oA ..drohen“ Efr. 2, 425 F, \ ..erzürnt, drohend“ zu halten und
tr

„seinen Zorn“ zu übersetzon
(
parallel 1EN) . Aber die Worte 17-inb 173^32

sind überhaupt etwas verdächtig; für das erste passt das Pluralsuftix nicht, und

der gleiche Ausgang 173 erregt Bedenken. Das an. Xey. 073713 Zepli. 1, 17

Hesse sich allerdings gut „ihr Eingeweide“ übersetzen, aber die Etymologie ist

lauge nicht sicher genug, um die Deutung fest zu begründen. \ SH 3 heisst

schwerlich „stopfen“, sondern „zusammenfügen, ordnen“ (717311373 ist wohl eigont-

.00 . *

lieh „Schlachtreihe“; vgl. den Verbnlausdruck u. s. w.).

2) Wozu nicht einfach „dem Arabischen“? Ein Gegensatz zum Sabüischen

passte hier nicht. Die sab. Inschriften ergeben ja freilich hübscho Einzelheiten

für’» Hebräische, aber der Natur der Sache nach nur im beschränkten Umfang.

3) Die aram. Bildung geht von dem kürzeren Stamm Jam aus, der in

C*?3* ,
''TS?» *1173? erscheint; das ö (au) der hebr. Form mag Analogiebildung

nach CI' sein.
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Aramäischen ein reguläres Substantiv in der Bedeutung »Tag* ist:

im Hebräischen wird dies Substantiv grade so adverbial gebraucht

wie das Substantiv rtb^b. — Darüber, dass cx gemeinsemitisch ist,

s. unten.

Auch in der Aufzählung der gemein-nordsemitischen Züge (42)

kann ich nicht Alles billigen. Die Steigerung des betonten * zu

e ist im Hebräischen jung, im Aramäischen überhaupt noch frag-

lich und jedenfalls nicht allgemein
;
und sollte sie wohl im Assy-

rischen ganz sicher stehn, und gar in ähnlicher Weise wie im

Hebräischen? Die Anwendung des Inf. absol. zur Verstärkung des

Verbalbegriffs ist aber bekanntermassen gemeinsemitisch. Fürs
Arabische bedarf es keiner Beispiele; fürs Aethiopische s. Dillmann

S. 340 und besonders 355.

Die lexikalische Uebereinstimmung des Assyrischen mit dem
Hebräischen hebt Del. derartig hervor, dass der arglose Leser leieht

den Eindruck bekommen könnte, als sei der Wortschatz beider

Sprachen ungefähr derselbe gewesen. Im Assyrischen ist mahdru
»an der Spitze sein

,
entgegentreten

,
empfangen“ ein sehr gewöhn-

liches Verbum
;
überzeugend leitet Del. daraus ""Ti" ab : aber dass

das Verbum selbst auch hebräisch gewesen und »nur zufällig* an

keiner Stelle vorkomme (93), ist doch zu viel behauptet.

Unstreitig erwirbt sich Del. um das hebr. Lexikon ein Ver-

dienst dadurch
,

dass er eine Reihe assyrischer Wörter aufführt,

die sicher oder wahrscheinlich hebräischen entsprechen. Ich fasse

hier zuerst die Taste von 46 den beiden Sprachen gemeinsamen
Wörtern in’s Auge (45 ff.). Die Liste zählte in Hebr. lang. 54

Wörter; davon hat er jetzt 13 überhaupt gestrichen (doch wohl

grösstentheils, weil ihm mittlerweile Zweifel gekommen waren), 10

in die Liste der aramäisch-hebräisch-assyrisch(-äthiopischen) Ueberein-

stimmung hinübergestellt. 3 oder 4 von letzteren hätte er in

diesem Verzeichniss lassen sollen: aram. Ki!t' Ji^, und Derivate

sind wahrscheinlich gelehrte Entlehnungen aus dem Hebräischen

;

«biso
,

das nur in einem Targüm vorkommt
,

ist sicher das

hebräische Wort; so scheint auch Ni:pi3 entlehnt zu sein. Und
»brennen* ist dem Aramäischen schwerlich bekannt 1

). 15 Wörter
sind neu hinzugekommen. Nun sagt Del. aber selbst, dass einzelne

dieser Wörter allerdings auch noch in andern semitischen Sprachen

Vorkommen ; das ist aber noch in etwas weiterem Masse dei Fall, als

er annimmt. Mit hebr. SIN identificiere ich immer noch arab. (»Li! *),

1) (tarsef) wage ich lange nicht mehr so sicher za tpE
za stellen wie Mand. Gramm. 85. Diu Bedoutung kann ganz anders sein

(vielleicht zu »2>;ßD v-*)-
2) Ausser im Korftn s. Labid p. 81; Ham. G48 v. 1; XAbigha. Appendix

46, 2 p. ivf (ein oft citierter, alter Vers).
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ein Collectiv wie DIN ;
das n wird durch den folgenden Nasal

veranlasst sein. — Zu 'Tis 1

) halte „vorzüglich* und wohl

auch ,Jil „vorziehen“. — rot ist erhalten in „Thürflügel“,

s. BA. 235. 583 und Payne-Smith
;

das r ist da richtig noch als

Feminin - Endung behandelt. — Zu -nn gehören „zittern“

Lagarde, Rel. 2, 6 2
) und j_~» .

— Hehr, „umschliessen“ ist

um so unsicherer, als auch die altjüdische, von den Neueren meist

angenommene, Auffassung von msam ganz fraglich ist 5
). — Zu

r]S3 gehört J2taol./; letzte Ableitung von „schneiden“

'OftO 8. Kob. Smith, im Journ. of Sacred Phil. XIX, 122. —
Zu npb nicht bloss A3>rh sondern auch „.Jij (geschlechtlich)

„empfangen“ und Andres. — Von ro: ist ? jj
schwerlich zu

trennen. — Was ip: eigentlich bedeute, erfahren wir erst durch
r.

die Erklärung von Jüü. — Zu D':c gehören u. A. VUä „Vorhalle“,

„Richtung“. — net ist gemeinsemitisch : aram. in ), ..

„eine heilt, stärkt den Rücken* Efr. 2, 447 C 4
) und in den

palmyrenischen Namen Vonbt, biDET ' Ptrfcißukog und nctd (für

t

Net'"2
,
wie Halövy erkannt hat) „Böl hat geheilt“ ; ferner

f

(nicht selten) und — Zu TNC stelle ich jWJl, >5.

allerdings mit starkem Bedeutungswechsel; s. Mand. Gramm. 101.

!r

1) Nach der Anmerkung zu dem Worte (46) »oll das „Knie“ vom

„Vorwärtsschreiten“ benannt sein

!

,
P" r ° “’.0

2) Und vielleicht
%
rWWin „Eidochso“.

ist Lehnwort, ». Siegln. Fmonkel, Aram. Lehnwörter 122; rdh und rd schwankend

wie beim Fremdwort© s. Fraenkel 141.

3) Ein „umschliessendos“ Ding passt doch nicht auf die Stirn. Das»

die Nachfolger Esra’s das doch zu Wege bringen, beweist »o wenig, wie dass

das Targum 2 Sam. 1, 10 den Saul vorschriftsmässigc Phylacterien tragen lässt.

4) Zum Zweck eines Wortspiels dein )-0>V» „macht »clilatF* (}/ "D'"')

entgegengestellt

lid. XL 48
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— Von bbo zeigt die Grundbedeutung „herauszieben* '). —
Dass die Objectspartikel ms nicht in diese Liste gehört, s. unten.

— Die Aufführung einiger an. Xtyuutva in der Liste ist kaum zu

loben. Ist schon dem Worte mr ,Gastmahl“ 2 Reg. 6, 23 nicht

recht zu trauen (beachte die unrichtige Form des dazu gehörigen

Verbums rn??] mit n), so ist bmE 2 Sam. 17, 20 ein ganz zweifel-

haftes Wort
,
und dass TVC'^y Jes. 5, 30 verderbt ist, zeigt sich

schon daran, dass das Suffix rp— keine brauchbare Beziehung hat.

— Mau sieht, das Verzeichniss ist immer noch etwas zu verringern

und es dürfte nun doch nicht so schwer halten, ein eben so grosses

von bloss hebräisch-aramäischen Wörtern aufzustellen als von bloss

hebräisch-assyrischen.

Auch die hebräisch-aramäisch-assyrische (und ev. -äthiopische)

Liste (32 ff.) ist ein wenig zu kürzen
,

da sich die betreffenden

Wörter oder Wurzeln zum Theil auch im Arabischen zeigen. Zu
- _£

bait gehört wahrscheinlich .y! *) ,
zu m« sicher sabäisches m«.

6 £

Mit ",as< vgl. den Bergnamen (s. Jäqüt und Bekrt). — Zu rm«
•o£

ziehe ich jetzt zuversichtlicher als Mand. Gramm. 167 auch . c. ,1^ *V

„Steinbocke“ 3
) ,

eine andre Specialisierung des „wilden Thiers*
, .i

ACT (s. Dillmann) als im Norden. — Zu *pt» halte — ,Läl

Ihn Dor. 302, 16 und vielleicht, woran schon Dillmann dachte, AC7

1) Ob ..freigebig“ (von Gauh. belegt), K.1x.a

„

frei zur Ver-

fügung gestellt“ mit Z3E123 Zusammenhängen? — Assyr. tfrtu steht mit

Recht in der Liste, denn aram. 'UN, ist dem Hebräischen entlehnt

Vielleicht hängen allerdings damit zusammen amharisch (1)^ „Nachricht“

„Bote“), A(DAi „bekannt machen“ (1 Sam 4, 13). Das letztere

weist freilich auf einen Guttural im Auslaut hin; doch tigrina A<D^P
Matth. 8, 33. Allein diese Wörter mögen hamitisch sein; s. Keinisch, Bilin*

Sprache 2, 359, der jedoch, wie ich nachträglich sehe, auch an rVTlH denkt

— Assyr. nääu, Impf, inütu „beben“ u. s. w.f
womit S. 64 nicht übel

Ps. 69, 21 zusammengestellt wird, ist = „hin- und herschwingen“

(„baumeln“) und dnnn „schwanken, zögern“ (nicht selten).

mH

2) JwjLj . das Gauh. aus dem Hadith citiert, wird Donominativ vom

Fremdwort JJL^/ „Asket“ sein, also „sich als Asket aufführen“.

3) Als Collectiv ziemlich häufig; dass cs auch Singular war, zeigt die

Verwendung als weiblicher Eigenname: vgl. nur das Register zu Wüstenfeld’s

Stammtafeln.

Digitized by Google



NMddce, Delitzsch 's Prolcgomcna etc. 725

.alt sein“ (cfr. 3'”'’ “pnecr), zu bo3 = idcJjj (Qämüs),

zu -053 »(ein Corps) vollzählig halten* (Tab. 2, 75, 15 und

öfter im Tab.). — Zu pn gehört auch nach Abzug alles Entlehnten

verschiednes Arabische. — Zu Ti; A \ .antreiben“ Ibn Hisch.

468, 1 u. s. w., also ungelähr = und ^jx.j ;
zu qpT (das kaum

echt hebräisch ist) vielleicht .fortraffen“ (Qämüs)
,

eigentlich

.tollere“? — Zu "On, äth. und ^s>
,

zu 313! u. s. w.

;

zu t]5U (dessen Echtheit im Hebräischen auch recht zweifelhaft)

_suJj (s. Qämüs und Laue). — Von yv scheinen sich, abgesehen

vom sabäischen y-p
,

auch im Arabischen Spuren zu finden '). —
f ) - . f b

Zu NX’ gehört allerdings j-jö* ,
V vgl. .v. 5 Huchäri

2, 337, 10; Kämil 301, 3. 545, 13 sqq. = D’NXNX. — Mit bblj
» Ol

ist vielleicht ^JL*| „dictieren“ verwandt. — Zu bc: gehört

jjü, iüLsU u.s.w.— *jy „bis“ ist sab. ht.

—

Zu ny jöi. und Oj^ !
).

— ry (‘int) .Zeit“ hängt wohl mit zusammen. — rtNE ist x*s

(Mand. Gramm. 485) und wahrscheinlich arnhar. fit (Praetorius). —
n’C )- .m (das Del. nie mit ..c\* hätte in Zusammenhang bringen

sollen!) ist *.A 3
). — Zu nbe (difnittere gehört einerseits

. . . . .. 9 - y * %

anderseits ^JL»; ™ tpiD zu -ipiö (jÄao). —
Assyr. .sahdlu .rufen“ könnte man zu vom Schrei des Esels

halten, wenn das nicht am Ende doch bloss eine Bezeichnung der

rauhen Töne als .feilen“ ist. Ein hebr. briB ist aber ebenso un-

sicher wie ein ‘inj „massig sein“, und fitbrra} ist Hebraismus.

1) Namentlich „er nahm sich vor, dio Wall-

fahrt zu machen4
* (Var. .

2) Dio Plenarschreibung auf der Siloah-Inschrift spricht für Identität mit

dem allmählich obsolet werdenden enclitischen JQX. „also
,
ja

,
denn“. Das

neuarabischo JwC „noch*, das sich schon bei Sa'dijn findet, ist abor kaum =
TI? , sondern ein erstarrtes Perfect: im Flusse zeigen das Verbum noch eiuige

Beispiele bei Landborg, Proverbes I. ölossaire s. v. .

3)

S. Wetzstein, Reisebericht 41.

48*
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Die Liste der assyrisch - hebräisch - äthiopischen Ueberein-

stimmungen (41 Anin.) erleidet dadurch Einbusse, dass xax nicht

bloss sabäisch (mit ja) und äthiopisch ist (und zwar auch da. wie

die Inschriften von Aksüm zeigen
,

mit (y ja)
t

sondern auch

arabisch: i ^ ist .nachstellen“ und ‘Urwa 3, 8 gradezu = L_c.

Ferner steht dem rt“' äth. warawa .werfen“ neuarabisches iparra

gegenüber ZDMG. 36, 43. 47. 258 u. s. w. Wenn Praetorius

(Amhar. Sprache 90) mit Recht amhar. zu ba: zieht,

so ist dagegen dies Wort von S. 33 in unsre Liste zu verpflanzen.

Endlich wird auch noch die kleine assyrisch-aramäische Liste

(42) durch’s Arabische gestört: .Gefallen haben an
(
3 )“ ist

(
_ya.

J
.

u "

u*a. yrn .vertrauen“ stellt sich zu .benignum esse* u. s. w.,

und ban .vertrauen“ ist schwerlich von . zu trennen ,
wenn

auch das t im Nordsemitischen aus einer Nominalbildung stammen

und die Bildung nicht ganz gleich der des ebenso lautenden

oder JjCi *) (aus JjCül) sein mag. Oder sollte diese ganze Aehn-

lichkeit doch Zufall, und die Grundbedeutung von brr im Aethio-

pischen erhalten
,

eigentlich .festgesteckt, ge))flanzt“ imd da-

von erst die Bedeutung .vertrauend“ gekommen sein.

Das Arabische ist also für’s Hebräische imd dessen nächste

Verwandten doch noch etwas wichtiger, als Del. meint Und

nicht selten hat das Arabische die ursprüngliche Bedeutung eines

Wortes oder einer Wurzel ganz oder annähernd besser bewahrt als

die Schwestersprachen
;
natürlich ist auch manchmal das Umgekehrte

der Fall. Del. ist aber auch in dieser Beziehung wieder parteiisch

gegen das Arabische. Die Liste 28 f. kann wenig beweisen, da ihr

leicht eine andre gegenüberzustelleu wäre, aber sie ist selbst in

ihren Einzelheiten nicht durchweg einspruchsfrei. Bei lax könnt«

die, allein im Arabischen vorhandene, Bedeutung .entfliehen* doch

die ursprünglichere sein
;

vgl. die Bedeutungsentwicklung von ~rri

zu — tu bedeutet auch schlechtweg .eintreten“, s. z. B.

tu .es kam in meine Hand* Hudh. 3, 11. — .fort-

gehn“ und also .verlassen“ (z. B. Agh. 9, 166, 22) ist

gewiss ursprünglicher als der transitive Gebrauch im Hebräischen. —

\) So mit a Hmlli. 182, 3, mich im Scholion.
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Gradezu selteani 1St es wenn als Grundbedeutung vou diehebräische Special,sierung „stinken“ angenommen wird, die schon" typ nicht passt ). - Und so hübsch die Auffaiung d«

i Tf ölS d6S ’Enfecheiders“ (.Brthers*) ist, so wird sie
doch dadurch sehr gestört, dass dieser Name für den König uralt,

gemeinsemitisch ist*), und dass ^ju „besitzen“ mit^ nicht erst

ein Denominativ von Jxc sein kann, sondern eher eine Handhabe

zur Bestimmung der Grundbedeutung der Wurzel giebt»).
Sehr wichtig ist die jetzt fast allgemein angenommene Ent-

deckung, dass assyrischem h arab. £ entspricht, wahrend - wie
die andern Gutturale im Assyrischen wegfUllt. Die Regel bewährt
sich m den meisten Fällen. Aber die Ausnahmen sind doch zahl-
reicher, als Del. (175 ff.) ZUgeben will. Von dem, was Halevy auf-

zählt, bleibt ziemlich sicher rahupu anali u —

1)

Man denke .sich nicht bloss B'tp,
,

sondor„ auch j, ^

Z°‘' „Mann“ u. s. w. alle vom Gestank ab-
geleitet

!

2)

Im Aethiopischen wird er ja durch don Plur amläk Gr.it“ „„a

Tkad. 1882,

t

n78
W
°Anm

d

3

rChM T°pTiaenti*rt
’ Sitzungs’bcr. d Beniner

3)

Ob cXj überhaupt in diese Liste gehört, ist zweifelhaft; „gewöhnen“
heisst es nicht. Es soll stossen“ . V ! .1 .... . , . .„ n — u,,d „domuthigen“ heissen. Ein

’ jSÄ. existiert meines Wissen, nicht. Die Bedeutung „lernen“ zeigt sich

im AramÄisch0" nur in TlöVn und dessen Denominativ labn. —
Was die Grundbedeutung des an. kty. UJS: •'CJN Je». 19 , i0> von IsA

9 ^ f *

„Ekel empfinden“ (wovon SU erst herkommt, s. Laue s. v.) und vom

assyr agämu „betrübt sein“ ist, steht durchaus nicht so fest, wie Del. (30)
meint. Das assyr. Wort kann ebenso gut vorne ein 7 haben, und am Ende
ist auch des. 19, 10 “W37 zu schreiben; wenigstens ist CJ7 in der Bedeutung
besser beglaubigt als ESN

.

4, Eine Verlegenheitsausrede ist es, wenn der abgeblassten arab. Bedeu-
tung eine Abschwächung dos Lautes entsprechen soll. Umgekehrt ha, da,
Arab

, wenigstens in der Nachbarschaft von r und auch l, und a wahr-
scheinlich manchmal zu

^
und £ gesteigert. wird man

,
wohl

0 ~ O -

oder übel
, von trennen müssen.
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Ibn His. 627, 6 v. u. und öfter; hakdmu —
.

Ferner be-

&

achte huräyu „Gold“ von „Gelb“ (anun. 2nn) zu 1 „Saflor*

(zum Gelbfiirben), cfr. Gauh., Ibn Hai(Ar und Löw 218 '), und wohl

noch andern Wörtern von
;
h/ixu „eilen* zu ;

mahßzu

„Stadt“ zu •l». Wenn, wie es scheint, ^jj> zunächst „scheinen,

roth sein“ heisst
,

so gehört es allerdings zu nlT , zarähu ... n
.

Umgekehrt wie in den genannten stellt ebru „Genosse“ gegenüber

'in/., dessen durch ö'MnOt’.’A^AÜ der Aksümischen
1 * 0 .

Inschrift gesichert ist
,
und ihnfäu ©'Ern gegenüber Li>

(oder s> s. TA.) *).

Neben der grossen Masse des regelrechten Entsprechen ist

das nicht viel
,
und dazu ist mit der Zeit doch wohl noch diese

oder jene Ausnahme zu streichen. Sollten sich aber auf der andern

Seite die Ausnahmen auch noch wieder vermehren
,

so bietet uns

das Assyrische in diesem einen Puncte doch auf alle Fälle ein sehr

werthvolles Mittel zur Combinierung und Scheidung der semitischen

Wurzeln.

Del. wiederholt hier ausführlich die Darlegung, dass hebr. bn:
„ruhen“ (17 ff.), bin „sehen* (58 ff), bar „erheben“ (62 ff.) bedeute.

Hinsichtlich bn: wird er schwerlich Viele bekehren. D. H. Müller's

Einwand, dass nach seiner Auffassung des Wortes Gen. 33, 14

Jacob durch Ausruhen an ’s Ziel komme, bleibt in Kraft. Ausser-

dem stützt die talmüdische Präposition 'bn: — bK die Bedeutung
„hinleiten“. Aber das hat Del. bewiesen, dass a bn: „versorgen mit“

heisst; danach ist auch wohl 2 Chron. 32, 22 aufzufassen. — Dass

bsn „Panier“ vom „Schauen“ herkomme 3
), ist ganz glaublich, aber

11 «. .,i . . .-> ist arain. I.chnwort, Die Ktymologie von Aurdjm yilR ist

von Haupt.

2) Kein Gewicht möchte ich auf das logen bei der Etymologie von
6

(j -

nn*
i

die trab. Form, welche erst Wetzstein an’» Licht gebracht hat,

wird aramäisch sein. In solchen Lehnwörtern steht ja mehrfach für ur*
O

sprüngliches — . Es ist dann einer der vielen landwirtschaftlichen Ausdrücke.
C

welche die Follaben aus der Sprache ihrer Väter beibehaltcn haben Ohne

dio Ableitung von TTH vertreten zu wollen, stelle ich doch dom Ausruf: „wie

hätte überdies ein Werkzeug, womit man gegen den H 1!"! wirft, ein n«T^

genannt werden können“ (118 f), einfach das Wort V ent Haltrum gegenüber

3) Dass talm £031 eine Art Tragstange öixtXkn sei, ist kaum wahr-
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das Verbum byi und die Participien im Hohen Liede sind doch
erst Deuominative von „Panier“. — Und für b2T bleibt die Be-

deutung „wohnen“ durchaus wahrscheinlich. Hel. vergisst, dass es

sich Oen. 30, 20, wie in ähnlichen Fällen, um eiu etwas gezwungenes
Wortspiel zur Erklärung des Namens "pbaT handelt; der Erzähler

schickt sogar noch ein zweites voraus (mit -qt). Assyr. zalxilu

wird wie Ju- zu \ocd gehören, mit Erweichung des Anlauts vor

der Media.

Auch bei einer Anzahl andrer Wörter kann ich die von Del.

aus dem Assyrischen geschöpften Erklärungen nicht annehmen,

np soll nach dem Assyrischen „sich zurück-
,

zusammenziehn*
heissen (36). Die Stelle lob 6, 16 erklärt er, dass die Wadi ’s

vom Frost „zusammengezogen*, gefroren seien. Abgesehen nun
davon

,
dass die Karawanen in dem Eise und dem darüber auf-

gehäuften Schnee (nbo ebrrn wbr) ja hinreichenden Stoff zum
Trinken fänden, stossen auf der dem Dichter vorschwebenden Strecke
— sagen wir etwa zwischen Damascus und San‘ü — Karawanen
nicht leicht auf eis- und schneebedeckte Wädl’s; wohl aber giebt

es da solche, denen im Frühling von dem zutn Theil hohen Bergen

herab trübe (E’fip) Fluthen von geschmolznem Schneewasser Zu-

strömen *). Und nur wegen des zeitweiligen Wasserreichthums

passen sie als Bild in den Zusammenhang. — Das schwerlich

richtig überlieferte, rnax Ez. 21, 20 stellt Del. zu einer assyr.

Wurzel
,
wonach der Sinn „Quälerei durchs Schwert“ herauskäme

(75)! — cc: Jes. 10, 18 ist gleichfalls recht verdächtig: man sehe

nur auf die 4 Samech in oo: DOtED. Der „Weinende“, den hier

Del. einführt (63) ,
passt sicher nicht -i

). — Welches Bild der

Dichter lob 41, 14 eigentlich im Auge hat, ist nicht klar. Mit

schcinlich, obgleich Kaschi es durch furca erkürt. Jixe/./.a stellt sich ara-

mäisch dar als Geop. 29, 23; Land 3, 55, 15 (gclohrto Schreib-

wiqsu Payne-Smith); bpT s. Lovy. Nouar&bisches (Uriqal (Wetzstein

in Zeitschrift für Ethnol. 5, 278) zeigt, dass diese Form mit q wirklich volks-

tümlich war. — Eine crux ist dos o\ * Hab. 3, 6 für nn*’’), das die syr.^ o p

Ausleger thoils als „erzittern", theils als „vermuten“ deuten ist ein erst

von den Grammatikern dazu gebildetes Nomen actionis).

1 ) Die ungewöhnliche Lautontsprechung von ""Hp tindot sich ebenso

in “^11 (auch panisch, also auf keinem Fall aram. Lehnwort) und (mit

bin

2) Uebrigens ist die Wurzel CO! in den aram Diaiecten in der Bedeu-

tung „schwach, elend, jämmerlich“ zu verbreitet, als dass die. früher auch von

mir angenommene, Ableitung von ^ o<w. aulrocht zu halteu wäre, zumal voous

selbst im Aramaischon nicht nachweisbar sein dürfte.
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„vor ihm her tanzt ]
) Verzagen“ kommt man zur Noth aus. Die

nach dem Assyrischen und Arabischen gegebne Deutung: „vor ihm

macht Verzagen Reissaus* (66) will mir wenig behagen. Vielleicht

ist einfach ynn zu bessern (LXX rytytt). — Das dunkle nns
Obadja 7 wird durch die Darlegung 65 f. nicht viel klarer '). —
qcn Daniel 2 soll „Gebilde“ sein (68 f.)

;
es wird also ganz von

(phonetische Schreibung }2>b*). u. s. w. getrennt.

welche theils don „Thon“ als Stoff, theils „Scherbe, Geschirr“ be-

deuten
,

wie rpn in späteren jüdischen Schriften „Scherbe“ heisst

Ueber diese Formen Hesse sich viel reden *)
,

aber das ist sicher,

dass Dan. 2, 33 ff. nur vom rohen Stoff die Rede
, der nicht

als „Machwerk* bezeichnet werden kann, dass mithin die traditionelle

Erklärung „Thon* richtig ist Der Ausdruck N:-a qon verstärkt

den Sinn der Geringwerthigkeit
:

„Thon vom Dreck“. — Unter

“insjn; Ez. 16, 36 versteht die Masora wie schon die LXX, sicher

„dein Erz“. Das ergiebt aber keinen Sinn. Der Zusammenhang
verlangt etwas wie „deine Geilheit“. Allein ein nn. ?.ty. in dem
arg verdorbnen Text des Ezechiel ist viel zu unsicher, als dass

wir sagen dürften, non: bedeute sicher „Geilheit“, und noch weniger

ist klar, dass es das für diesen Begriff „übliche“ Wort gewesen

sei, trotz des assyr. nuhsu „strotzende Fülle“ (72)*). — Die Worte

Ciisb Dab vni Jud. 2, 3 hat man nach Num. 33, 55 und Jos.

22, 13 allen Grund iür entstellt zu halten, mag das assyr. saddu
(zu ns?) „Falle“ heissen oder nicht (76 f.). — Wie noch Neuere

rbsan mit 'Sa „Zwiebel“ combiniren mochten, ist mir unbegreif-

lich. Aber jenes Wort von „Herbstzeitlose“ (persisch

„Neujahrsrose“ Löw 174) zu trennen ist keine Veranlassung. Notb-

wendig muss es hier eine bestimmte Pflanze sein. Das assyr.

hab(a)pillatu (82), dessen Identität mit dem hebr. Worte ich nicht

anfechten will, bringt uns nicht weiter. „Robrhalm“ passt ja

nicht. — Die aus dem Assyrischen entnommene Erklärung von

nN Ezech. 18, 10 (139 f.) ist sehr gezwungen; dieser Stelle Ist

1) Aram. heisst durchaus nicht bloss das freudige Aufspriugoii. U. A

bedeutet es „tanzen“. Ganz wie die von Del. erwähnte assyr. Redensart int

\v=xOck. „sich widersetzen“ Eusob., Theoph. 1, 72 1. 23.

O*-

2) „Taster“ (so richtig Levv) ist eine ganz junge Bildung.

3) Vgl. Fraenkel, Fremdwörter 169.

4) Zu der etymologischen Erklärung S. 73 f kann ich nur bemerken:

wie ist es möglich, den innigen Zusammenhang zwischen und H!*

zu verkennen? Uebrigons ist 0^21172 Jer 5, 8 bloss Ktib und zwar nur bei

den „Occidentalen“; seine Vocalisation ist also nicht überliefert“, dazu ist da»

folgende Wort entschieden verderbt.
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wohl nur dadurch zu helfen, dass man 'S TN als Dittographie

streicht.

Aus dem eben Gesagten sieht man
,

dass Del. sich besonders

der, leider sehr zahlreichen und zum Theil sehr verdächtigen, rxrt.

Äeyouiva annimmt '). üeberhaupt zeigt er einen Glauben an die

Integrität unseres Textes, wie ihn Niemand haben kann, der sich

als Philologe viel mit Handschriften und aus Handschriften ge-

flossneu Texten beschäftigt hat s
). Es wäre ja gradezu ein Wunder,

wenn das A. T. durchweg ein gut erhaltenes Wortgefüge böte. Nun
lehrt auch der Augenschein dem Unbefangenen, dass das nicht der

Fall ist; man sehe namentlich Samuel, Ezechiel, die Psalmen und
selbst lob. Freilich winden und drehen sich die Exegeten

,
um

überall dem überlieferten Text einen nothdürftigen Sinn abzuzwingen,

aber auf die Dauer wild die gesunde Skepsis Olshausen’s doch

immer mehr zur Geltung kommen. Nicht bloss in llezug auf Er-

kenntniss der Corruptelen, sondern auch auf das Zugeständniss, dass

wir diese zum grossen Theil nicht zu heilen vermögen und dass

wir manche Stellen des A. T. nicht mehr verstehn können. Wo
allerdings die Verbesserung eines Schreibfehlers so leicht ist wie

bei der Ersetzung von ex rab Ex. 3, 2 durch ioct nanb 3
), das

noch dazu im Samar. Text urkundlich steht und durch die LXX
bezeugt ist, die hier iv ffkoyt 7t vpog haben, wie sie Num. 21, 28

<(*.<]£ für narib setzen : da gehört etwas übertriebene Verehrung

für den Text der Schriftgelehrten einerseits und die neue assyrische

Quelle anderseits dazu, um rab beizubehalten und es als „Auf-

regung“ zu erklären.

Dass in die hebr. und aram. Schriften verschiedne Wörter

aus dem Assyrischen eingedrungen seien
,

konnte man von vorn

herein erwarten
,
und wir freuen uns , dass die Assyriologen nun

wirklich von einigen hebräischen und aramäischen den assyr. Ur-

sprung sicher, von andern wenigstens wahrscheinlich gemacht haben.

So spricht die S. 141 gegebne Erklärung von nra: r-a 2 Reg.

20, 13 = Jes. 39, 2 durch Mt nakanti „Schatzhaus“ sehr an. —
Dass jLj*iÖ

4
) ein solches Lehnwort aus mandatu — man-

dantu vom assyr. „geben“ ist, wird allgemein zugestanden. —

1) Doku gehört auch Den. 49, 5, dessen Bedeutung und Form

unsicher sind; natürlich hat die Puuctation hei solchon Wörtern erst recht

keine Autorität.

2) Der angeblich historischen Uebcrlieferung gegenüber scheint Del

gleichfalls noch etwas zu vertrauensvoll zu sein, wenn er z B. von dom Haften

der ältesten Erinnerungen Israel's an Babylonien spricht (49). Auch sonst

Hesse sich gegen das 8 49 Gesagte allerlei tdnwendon.

3) Vgl CN H2Hb Ps. 29, 7; CS 2nb Joel 2, 5; Jes. 29, 6. 30, 30;

töN Jes. 66, 15; m3nb CwX Ps. 105, 32

4) Die syr. Form vielleicht nach Analogie von JUcßi gestaltet.
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Die persische Herkunft von 1'T )oJj welche ich früher an-

genommen habe, ist mir schon länger bedenklich geworden *) ; wenn
ziv (zivil) im Assyrischen wirklich .Glanz“ heisst. (152 f.), so ist

das gewiss das Urbild des aram. Wortes. — Auch in den cnn-
Fellen dürfen wir nach den Erörterungen 76 ff. wohl einen ent-

lehnten technischen Ausdruck sehn *) ;
ob freilich cnr der Hammel

ist
,
steht noch nicht fest s

). — In POEU ein assyr. Wort zu sehn,

lag von jeher nahe 4
). Die Identificierung mit dupsarru „Tafel-

schreiber“ passt Nahum 3, 17 leidlich, aber -Ter. 51, 27 absolut

nicht trotz dem, was Del. Hehr. laug. 13 sagt. Sowohl wie

du/tsarru bedürfen noch weiterer Aufklärung 5
). — Nach der

S. 122 f. dargelegten Etymologie von '5127p „Sündfluth* wäre ich

geneigt, dies Wort gradezu für eine alte Entlehnung zu halten, da

ja der Mythus selbst aus der Tigrisgegend stammt. Freilich müsste

das Wort aber erst im Assyrischen nachgewiesen werden. Das syr.

Doxüb macht übrigens auch einen fremdartigen Eindruck-, bei Ueber-

nahme aus dem Hebräischen auf gelehrtem Wege hätte mau das

Wort schwerlich so verändert. — Die Erklärung von fS* .Leiche“,

dessen Ahleitung aus axiktrov ich schon lange aufgegeben haben,

aus Aalamdu (141) ist sehr hübsch; nur stört mich das bedeutungs-

gleiche das von 1^ schwerlich zu trennen ist. Der

Wechsel von r und l wiese eher auf iranischen Ursprung ; doch

scheint sich da nichts zu finden. — Nicht erwiesen ist einstweilen

die babylonische Heimath von mbr: (142) ,
so gut sie für ein

t) Per«, ze/jj zevar hat e
f
nicht /, und der Auslaut konnte in der Zeit,

wo dio Entlehnung orfolgt sein müsste, wohl nur jt oder b, noch nicht v ge-

wesen sein.

2) 8. 78 ist aber ein Lapsus. 6t*2 kV)K ist nicht „Weide 4

*, sondern

„Schilf* (s. u. A. Löw 54). Del. dachte wohl an uj,
worin übrigens die Erklärung von e*u urbatr liegen dürfte.

3) Zum Namen eines alten Geschlecht» Gen. 22. 24 würde der Hammel
noch weit schlechter passen als der Delphin

,
aber freilich mag dieser Name

ganz anders zu vocalisieren sein.

4) „Vocahulum haud dubie Assyrium Medicuraque“ (Gesenius im The-

saurus s. v.).

5) Del. schreibt Hohr, lang 13 tupSarru
,

hier (138) tupsarm. Nach
Schräder ATK* 424 kommt auch dijmir vor. S. 413 hat er dnbsar. Strass-

maior s. v. hat immer dnpsar(rn), Dio Bildung aus semitischen 7)1 „Tafel"

und angeblich akkadischem mr oder Zar „schreiben“ wiiro auf alle Fälle

höchst seltsam

(») Die Form Zrtuidudhd (nicht Zardüdhä) steht durch verschiedne Verse

Ephraims fest.
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Wort aus der Sterneuwelt passte. Del. erklärt es aus einem assyr.

*m nnzaltu für manzaztv mit der bekannten Verwandlung des Zisch-

lautes in l vor dem Dental. Aber das l befremdete dann bei der

Singularform bin, welche die späteren Juden nicht erst aus mbitt

mit Fem.-Endung werden gebildet haben und welche vermuthlich

auch die Phönicier kannten (CIS 95) '). — Wilre die S. 105 f.

gegebne Etymologie von “pi: richtig, so müsste es im A.T. gleich-

falls ein Fremdwort sein. Aber -pi: bedeutet doch eine hori-
C

zontale Schicht, wie jüdisches “p"t: und "pm, arab. wbLOu* *).

Etymologisch dunkel bleibt das Wort, und das n vorne lässt aller-

dings immer noch an assvr. Herkunft denken; durch Verwandlung

des n in m wäre ihm nachträglich das fremdartige Ansehen ge-

nommen. — Auch über rnsN (148 f.) sind die Acten wohl noch

nicht geschlossen. Die Etymologie vom „bezahlen“ ist unmöglich.

In Betracht kommt das Lehnwort äyyagog 3
) (dessen Iranische Er-

klärung bei Lagarde, Ges. Abhh. 184 nicht ganz sicher ist); viel-

leicht auch nyytXog, wenn dies mit ayyagog urverwandt sein

kann V ? — Wenn EPEN Esra 4,13 wirklich Adverb ist
,

so muss

man es allerdings mit dem in Bedeutung und Form genau überein-

stimmenden pers. Worte identificieren 4
) ,

nicht mit einem assyr.

Worte unsicherer Bedeutung (152). Freilich ist’s vielleicht doch

ein Substantiv, und dazu soll nun gar die bessere Ucberlieferung

OPEN mit s sein ! — Entschiedenen Einspruch möchte ich dagegen

erheben, dass nbx „Bild“ ein babylonisches Fremdwort sei (141).

cbx ist im Hebräischen und Aramäischen weit verbreitet 5
). Die

Combination mit
(

JLo „ab-, ausschneiden“ (in vielfachen Ableitungen

gebräuchlich) als „Schnitzbild“ hat ihre gute Anulogie in bCE von

bcE \vdaO) Die Deutung als „Schattenbild* K
) bringt eine ganz

1) Dio Erklärung „Stationen4
* «= ist schon deshalb unstatthaft,

weil nur das Arabisch«» die )/ blT zu der Bedeutung „vorn Thier© steigen, sich

niederlassen, Wohnung nehmen“ specialisiert

2) Fraenkol, Fremdwörter 5.

3) Nicht wahrscheinlich, abor auch nicht ganz unmöglich wäre os , dass

die Assyrer ein solches Wort für „Sendschreiben“ schon iin 7. Jahrh v. Ch
von den Medern bekommen hätten.

4) Es ist so Adverb z. B. Minochirod 2, 111. Die Pehlovi-Schreibung

DVICfet (auch in Andreas’ Text dieser Stelle) weist mit Nothwendigkoit auf eine

ältere CirCN hin.

5) Die Aramäur bilden sogar „weibliche Statue“ Palmyra; Apost.

apocr. 49. 2; ZDMG. 29, 110 v. 47 f.

6) Soll das ein bloss durch Einkratzen utnrissenes oder ein buntes Bild

»ein? Ein Drittes giebt es hier doch wohl nicht im hohen Alterthum, wenn
inan die Plastik ausschliesst.
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moderne ‘) Auffassung in’s hohe Alterthum, abx ist. zunächst ein

plastisches Bild ; so /.. B. Gen. 5, 3 (wonach natürlich auch
Gen. 1, 27 zu beurtheilen). Wenn ein später Psalmist (Ps. 39, 7)

Cbxa zum Ausdruck des wesenlosen Scheins gebraucht, so ist das

eine ganz natürliche Entwicklung der ursprünglichen Bedeutung. —
Seine Vermuthung, dass •'"? das assyr. min „Zahl“ von \ sei,

zieht Del. schon halb und halb zurück (143). Der Anstoss, dass

nach Collectiven und einmal nach einem Plural im Singular

steht, erledigt sich durch die distributive Auffassung: je nach

seiner (ihrer) Art*. — Und gar das i von pn-S” Ez. 40, 15, das

als blosses Qre zunächst noch weniger Autorität hat als das prN-n
des eigentlichen Textes

,
durch ein assyr. Lautgesetz aufzuhellen,

ist so lange unstatthaft, bis etwa das ganze Wort selbst im Assy-

rischen aufgefunden ist. — Endlich muss auch ich es als sachlich

unzulässig ansehu, in dem Worte das vor Joseph’s*) Wagen
her gerufen wird (Gen. 41, 43), einen assyrischen Ministertitel

zu suchen. Die Erzählung weiss doch sonst in Aegypten gut Be-

scheid. Dass das Wort grade ein Titel sei, ist übrigens nach dem
Zusammenhänge gar nicht besonders wahrscheinlich. Nur von den

Aegyptologen (die sich bisher vielleicht zu ängstlich an die Autorität

der Vocale gehalten haben) ist ev. Aufschluss über zu er-

hoffen. Ueberhaupt wäre es höchst seltsam
,

wenn die langen

Beziehungen Palftstina’s zu Aegypten, woher doch auch die Israeliten

einen guten Tlieil ihrer Cultur hatten , so gar keine Spur in der

Sprache des A. T. hinterlasseu habeu sollten, wie DeL anuimmt (144).

Das Buch giebt uns noch manche neue Etymologien zu Wörtern

mit feststehender Bedeutung, theils mit, tlieils ohne Hülfe des Assy-

rischen. Darunter ist wieder allerlei wenigstens nicht so sicher,

als Del. es hinstellt, und Etliches gradezu unrichtig, "c .Frucht*

soll vom .Springen“ benannt sein (114. 129)! Ebendaher leitet er

“E .junger Stier“, r,-z junge Kuh“ (eb.), freilich nicht mehr so

* )

entschieden wie früher. ^_s. ,!.A entscheiden für die Ableitung

von “T 3
). Noch bedenklicher ist es, bloss aus arnab „Hase*, dessen

gemeinsemitisches r 4
) nicht ignoriert werden darf, eine J s:a<

1) Freilich noch nicht so modern wie dio Erklärung des von der

Artnonpflege (18C).

2 ) Ein wunderlichos Verschon begönnet Del . indem or (ien 47 , 17

Joseph die Heerdon seiner Brüder statt „a'ler Aegypter* für Getreide er*

worbon lässt (18).

3) Auch *"2 goliört — gegen das S. 1 13 Boinerkto — zu eiuor ) ined. gern

denn die ausschliesslich dofective Schreibung itn A. T. und x6(toi weisen auf

kurzen Vocal bin, und ^ bestätigt das. Natürlich beweisen ’VC in späteren

jüd. Schriften und ICO nichts dagegen.

4) Erst im Assyr. antiabu ist nn au> rn geworden.
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„springen“ zu ersehliessen lind daraus mb *) „Frucht“ zu erklären

(114). — Dagegen, dass der Luftziegel rtjab von der weissen
Farbe benannt sei, spricht mindestens nicht entschieden, dass "pb im
Assyrischen nicht mehr die Bedeutung „weiss“ hat (93 f.), welche nicht

ft ,,

nur durch „Milch“ auch ffir’s Arabische gesichert ist, sondern

in Südarabien noch heute gilt, s. ZDMG. 27, 247. 230, also ur-

semitisch ist. Die Anfertigung von Luftziegeln ist jedenfalls viel

älter als die babylonische Schriftsprache, und *labinat. ist wenigstens

gemein-nordsemitisch *). Die assyr. Verben sind doch wohl Deno-

minative. — Auch dass b'rä „locken“ von der „Weite“ herkomme
(101 f.), ist noch nicht sicher. nnc halte ich für ein Denominativ

von 'pe „Unerfahrenhoit“, „Thorheit“ resp. „unerfahrener Jüngling“''’):

es giebt keine sichere Analogie. Ferner gehen ro, und

blS) so durch einander, dass sie kaum zu trennen sind. Mau

halte nur “nn»H „sich anstrengen“ Dan. 6, 15 (mit Inno») zu

dem gleichbedeutenden targümischen bircx. Wie bei dieser Wurzel,

so liegen auch bei it; die Verhältnisse verwickelter, als Del an-

nimmt (Hehr. lang. 40 ff.); da kommt nämlich auch das mandäische

und das neusyrische “in: noch in Betracht. — An der Ableitung

des Wortes P'llp „Zweig“ vom „Abschneiden“ nahm schon Gesenius

Anstoss; positiv Gutes erhalten wir aber von Del. (167) dafür nicht.

Aus seiner Reihe ist zunächst -^jO femzuhalten , denn dies steht

nach bekanntem Gesetz für und ist = hebr. Tcp 4
); diesem

entspricht vielleicht und <poftZ.- Somit steht assyr. qastiru

„binden* ganz allein *). — Der Gottesname •ho heisst nach Del. „der

1) im Koran ist allerdings Fremdwort; s. Fraenkel, Do vocabulis in

antiq. Arab. cartn. et in G>rano poregrinis 24.

2 1 Ucber jkJLJ s. Fmenkel, Fremdwörter 4.

3) betont dagegen das Moment der jugendlichen Kraft. Uebrigens

ist noch rocht unklar, wie die verschiednen Bedeutungen des semitischen "PE,

TPE Zusammenhängen; die Ableitung aller von „weit" sieht etwas gezwungen aus.

4) Apost. apocr. 276, 3 sch liesst sich ganz an die Bedeu-

tung des biblischen “1 wp • Ebenso , das sein * einer Assimilation

an das ([ verdankt. Im Mischnahebr. ist ganz wie so

= „Knoten“.

..o o ' *> .00*
5) Ob jlJO (woher p.^j Li kommen wird), JlJD „Walker“ damit etwas zu

tliun hat? — „ernten“ hat Dillmann gut mit AiCP „sammeln“

(= m» { Honig] „sammeln“ Ham. 384) in Verbindung gebracht.
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Hohö*(96). Nun bestreiten aber andre Assyriologen 1
), dass .*«</« im

Assyrischen .hoch sein“ bedeute. Auf keinen Fall ist diese Bedeu-

tung im Hebräischen noch lebendig. Der Name wio bedeutet

nicht .Anbruch des Tages“ *), sondern nach Analogie des immer nabe

dabei stehnden (übrigens ebenso wie jener künstlich gebildeten,

nicht echten) Namens •HWI’iX .Gott ist Feuer“ (oder .Licht“).

Aber die Punctation "IC ist auch schwerlich die wahre; sie soll

die imglückliche, aber altbeliebte, Deutung 'T + o (— ia»)

6 'txavo£
3
) wiedergeben. Die wahre Aussprache wird 'TC oder

'TO gewesen sein, woran man begreiflicherweise später Anstoss

nahm. Auf alle Fälle ist '~C3 nicht von tc ganz zu treunen. —
Für hehr. NX’-, syr. Jpo ist (gegen 158) festzuhalten an der durch

A gegebnen Grundbedeutung .hingelangen*. Im Syr. ent-

wickelt sich die Bedeutung des einfachen „Könnens* (besonders

J
)l- --

J
vi „einem gewachsen sein“) 4

). „Finden“ wie im Hebräischen

bedeutet es in Jl o~s o JJ .fanden kein Nachtquartier“ Efr.

3, 294 E. 5
). — Ein Verbum t22Ö (38) existiert schwerlich.

„breit schlagen“ (tkavvuv) imd Miscbnahebr. ü?w sind Denominativ»

wie Hnm (vgi. sab. aao). Del. ist viel zu geneigt, überall

Wurzeln mit verbaler Bedeutung zu finden. So kommt auch

t
„

i u. s. w. von „ nicht umgekehrt (191 f.). — Wenn das

t- +

gemeinsemitische „Kleinvieh“ wirklich noch ein erkennbares

Etymon in assyr. aenu (i

) „gut
,
schön

,
fromm* haben sollte (87 f.),

so darf nmn doch kaum die Analogie von ; heranziehu , denn

1 ) 7t. B. Jensen in der Zoitschr. f. Assyriologie 1886, S. 251.

2) Wenn Del. auch bei solchen Kamen viel auf die Punctation gicbt, so

muss er übersetzen „Erhebung des Feuers“!

3) Vgl. u. A. Ber. K. zu 17, 1. 4) Ebenso

5) Mit Recht schließt aber Del. »us dieser Reihe aus. Sowohl

die Bedeutung wie der Umstand, dass durch die Aksümische Inschrift für das

äthiopische Verb radicales o gesichert ist, hätten mich davon abhalten sollen,

mit N3P2 zu verbinden. Die drei Reihen 1) J
^0 0^

t,t o€

2) ^ .Ii.il (für trotz l,l'r

rührangen in dor Bedeutung ganz auseinander zu halten

C) Das kann abor vielen ursprünglichen Wurzeln entsprechen ! # ist ja

y
in der Mitte können verseiliedno Gutturale gestanden haben
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dieses bedeutet zunächst nicht die Schaafe, sondern die Käme eie,

die Niemand als schön oder sanft bezeichnen wird. Dazu kommt
Ö -

hier auch noch Jfcoaiu „Strauss“ in Betracht. Noch weniger

ist J=*i „Schaaf“ mit an? „süss“ (auch im Arabischen _e

)

zu verbinden
,
denn jenem entspricht phönicisches 3SX ') (also mit

ursprünglichem ijo)

.

— Die Hebr. lang. 47 gegebne Ableitung des

Wortes isi? „Bett“ von assyr. cr&Ju „stemere* ist nicht aufrecht

zu halten. Die semitische Grundbedeutung von is*w IßDvi (auch

„Bahre“, worauf die Leiche zu Grabe getragen wird, 2 Sam. 3, 31;

Efr. 3, 331 C, D und öfter, sowie „hoher Sitz“ BA 5464),

ist „hölzernes Gestell“. Ein primitives Gestell passt unter Umstünden
6 ..

schon in einen sehr frühen Cultur/.ustand als Bett. — Auch CT . „jT T W J

wollen wir einstweilen noch als jcAiza. bestehn lassen und

assyr. pardiu „fliehn“ (95) zu «-,Qi „trennen“, intr. „fort gehn“

" E

stellen. — nnn« heisst nicht vom „bauen“ (104). xxol „Haut“

zeigt, dass es die „Obertiiiche“ der Erde ist; so sagt man auch

.... <

I

3
). — Der Zusammenhang des gemeinsemitischen *jnn

mit ^ v „beschneiden“ (s. Wellhausen, Prolegomeua Ä
,
360 Anm.)

ist nicht wohl abzuweisen (90 f.). Das bloss hebräische }nn ist

eine secundäre Bildung. Das andre uralte Verwandtschaftswort Tn
etymologisch erklären zu wollen (91), ist schon etwas reichlich

külw, zumal es sich auch im Aegyptischen DO, -vom (vor«) zu

finden scheint. Auch von jcis wage ich keine Deutung (131).

Völlens aber ist es unstatthaft, p wieder von „Bauen* herzuleiten

und für DN und TN
,

deren Entstehung aus Lallwörtem durch

unzählige Analogien feststeht, Begriffswurzeln zu suchen (105 ff.)
4
).

1) Diese Deutung, welche von D. H. Müller horrührt, ist leider im CIS

beim Opfertarif von Marseille noch nicht berücksichtigt.

« i o£

2) Vgl. noch Redensarten wie
>
ähnlich .

3) Sonst ist t** „Leder“ u. A. m.

4) Noch heute ist losenswerth , was Gesenius in der Vorrede zur ersten

Ausgabe seines Wörterbuchs (1810) über solches Ktymologisieren sagt (8. VII f).
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.

Immer wieder stellt es sich heraus, dass Del. die Möglichkeit

unserer Erkenntniss ausserordentlich überschätzt. Will er doch

auch ’ib J und sogar Nr , nicht“ aus Verbalwur/eln deuten (133 ff.)! ')

Auch hinsichtlich einiger andern Partikeln kann ich mit Del.

nicht übereinstimmen. Das räthselhafte Relativwort ~'CN wird auch

von ihm als ursprüngliches „wo* gefasst (44); genauer wäre das

„Ort von* (st. cstr.). Aber da die Bedeutung „Ort* nur im Ara-

mäischen entwickelt ist, welches grade dies Relativwort gar nicht

kennt 2
) . dagegen die Grundbedeutung „Spur* auch noch auf-

weist (in TN2 ,
so wäre es „Spur von“. Ein solcher Aus-

druck kann aber nicht wohl zur Relativconjunction geworden sein.

— Die Objectspräposition rin
,
px, px trennt Del. mit Unrecht

vom aram. P' ( 1 09). Das phönieische P'X weist auf zweisilbige

Aussprache hin, die etwa (aus ijät, tjot) tut gewesen sein mag:
daraus bei Plautus yth (wie in Inschriften einzeln schon rx). Aus
ursprünglichem ijät erklären sich nun alle die genannten Formen
und vielleicht auch das assyr. atu (wenn es wirklich zu diesen

Wörtern gehört; es stände dann zunächst für jatu). Dazu tritt

arab. ijä und, mit Vorschlag eines neuen (demonstrativen?) Ele-

ments, äthiop. kijti, welchen nur das t fehlt, vielleicht die Feminin-

endung. Mit diesen Wörtern kann nix, JL°/, iol
3
)

nicht verwandt

sein
;
mir wäre es übrigens auch bei formaler Gleichheit schwer

denkbar, dass dies Substantiv mit dem Objectzeichen identisch sein

könnte. Ebenso wenig haben beide mit -p-x u. s. w. zu thun (169).

Mit Recht stellt aber Del. trotz der lautlichen Abweichung .
.’

zu letzterem. — Die Präposition rx „mit“ vom äthiop. inta zu trennen

(115), wird mir schwer. Assyr. itu
,

ittu „Seite“, pl. itäti kann ja

1) Solche Verwegenheit im Wissemvollen spielt hoffentlich in der Deutung
der Keilinschriften keine zu grosse Kollo ! — Was würde mnn wohl dazu sagen,

wenn ein namhafter Forscher die indoeuropäische Negation na aus einer Vorbai-

wurzel ableitote!

2) J iL/ == „am Orte davon, dass" d. h. ..am Orte, wo“,

„wo“ ist ganz anders. Erstlich ist es nur local, und zweitens steht das R»dativ-

wort immer dabei.

3) Wie viele arab, Collectiva sich durch das Fehlen des ä unitatis von

ihren Einzelwörtern scheiden, so bilden sich nach falscher Analogie auch manche

Pluralo erst durch Abwerfung der Fem.-Kndung, wo sie gar kein S unitatis ist

w
Der Art ist der Plural — Dass OrPIfitPn Num 34, 10 zu P*54 gehört,

ist zwar nicht sicher, aber sehr möglich; iMPr* v. 7. 8 ist danach al> alte

sparsame Schreibart für ^NPP anzusehn.
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einen ganz anderen Anlaut gehabt haben '). — Ganz unbewiesen

ist, dass die Präposition la (? J u. s. w.) aus äa(i) verkürzt sei (132).

Und keinenfalls kann man diesem b gar die Bedeutung des ter-

mrnus a quo geben
, weil es vereinzelt im Hebräischen (und oft

im Aramäischen) das logische Subject beim Passiv ausdrückt, im

Deutschen also mit von übersetzt wird. So könnte man auch dem
griech. ino, lateinischen per und unserm durch diese Bedeutung
zuschreiben!*) — Ein auffallender Fehlschluss steht S. 184: weilOm O

.1 ,ecce* (aus .4 nt“ verkürzt) = in ist (syr. _./)
J
), soll . !

** y* j*

.wenn“ nicht = cst sein können. Also weil im Französischen

O

en = in ist, kann nicht auch en — inde sein? .wenn“, das

m m
O •» t i

nur lautlich mit ^1 aus zusammengefallen
,

ist in bekannter
* Ä

ot
.

o I

Weise aus DK entstanden; das m hat. sich in ^1 d. i. *11 (hebr.
&

DKH) noch erhalten. Aeth. Pmvia ist nicht schlechtweg = ok,
- O

sondern = Lai d. i. rttt + DK (La -f-
so wird wohl auch assyr.

umma zu erklären sein.

Wenn Del. mit Recht auf Scheidung homonymer 4
)
oder bloss

ähnlicher Wurzeln dringt, so führt ihn dies Streben doch vielleicht

in gewissen Fällen zu weit. Dass vbi:K, D'CjK, J«V, Jül u. s. w.

- j
(wovon „gesellig sein* u. A. m. erst Denominativ) von JIJSj/

o i

{
jr^^ also auch von rrs«, ncx und zu trennen seien,

konnte mau längst wissen 5
). Aber 'd'K möchte ich doch bei ©3K

1) Uobrigen* orgiobt sich aus „Seite“ leichter die Bedeutung „bei“ rosp

„hin zu “ (jipds mit Dat. und Accj als „mit“: vgl. die Präpp. ** , ,
S2J;

•JOm ~ U

nouarab.
;
nousyr. kis, (lijmd d. So auch wohl

2) Del. trennt das assyr. ultu „von, aus“ von dom gleichbedeutenden

iitu (132).

3) Dio Dehnung beruht wohl auf der eigenthümlichen Betonung dos .Ja“,

das überhaupt eine sprachliche Sonderstellung cinnimmt.

4) Dio Annahme homonymer Wurzeln schon im Ursemitischon braucht

man nicht ganz zu vermeiden. Schon dor älteste für uns annähernd erreichbare

Lautbestand ist ja «las Product einer langen, langen Entwicklung in don dunkeln

Vorzeiten, wobei manche einstmals getrennte Wörter lautlich zusammengefallen

sein können.

5) Die Grundbedeutung ..schwach“ lässt sich allerdings für diese Wurzel

nicht erweisen. Wenigstens heisst „weiblich“. Es steht, wie Gauh

Bd. XL 49

\
/ .y-
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740 Anzeigen.

lassen. Bei so häufigen Wörtern dürfen kleine Abweichungen von den

gewöhnlichen Lautregeln nicht zu sehr auffallen. d'N ist übrigens

uur hebräisch-phöniciseh, denn es kommt nicht „auf aramäischen In-

schriften“ vor, sondern bloss noch auf der einen Inschrift von Car-

pentras, wo es wie -np ein Canaanismus sein wird. lOOStrn Jes. 46,8
ist, wenn es überhaupt etwas mit O'X zu thun hat ‘), Denominativ,

vgl. S'ffirNb vrji 1 Sam. 4, 9, ferner 1 Reg. 2, 2; 1 Sam. 2(5, 15.

Jedenfalls ist es etwas viel behauptet, dass „der Stamm c’tt „stark sein“

für das Hebräische durch den Personennamen cttirr, ottv genügend
gesichert* (sic) sei. Da das in dem Namen vorhandene Verb meines

Wissens im Nordsemitischen nicht nachgewiesen ist
,

so darf man
doch gewiss mit Gesenius auf die im Arabischen zur Namengebung

viel verwandte
!

(öNLil (j~.i u. s. w., verkürzt

o.t o

'j- ;-t
,

u*w_il) recurrieren und übersetzen „Jahve hat geschenkt“.
*

Auch pyn pcs wird man immer wieder zu dem gleichbedeutenden

0l«J| ziehn (Mufadd. 25, 32; Hudh. 256, 14; Wright,

Opusc. ar. 106, 2 sq.) 2
). Endlich wage ich es auch nicht, die

••
- > O

Plurale ri:
,

(jünger
Ifj)

3
), C)J—i

(wovon ¥l-J, äj—i,

richtig sagt, vom weichen Eisen (Hudh. 4, 2) gegenüber dem 4 3* dem

„männlichen", harten und ist wohl im bewussten Gegensatz zu diesem beliebten

Ausdruck ('Antara 20, 20. 25,5; ‘Urwa 27.4; Hudh. 14,2 und öfter) gebildet

- >

Aohidich ist (jto das Land, w-elchos nicht JJLjt 3 „männliche",

harto Pflanzen trägt, sondern zarte „weibliche" (s. Gauh. unter und 4 3).

Und so im Amhar. „männl." und „woibl.“ {ariutt) Erde, s. Isonberg, Gramm 37.

, r— Gas assyr. eneüu „schwach sein u. s. w.“ mag zum syr. -• i „schwach.

« # O ' » J -

krank u. s. w.“ gehören =: tXo ist nicht sicher genug).

1 ) Auffallend ist nämlich hoi einer solchen Hihlung von hohler Wurzel

(oder med. gern.) die defoctive Schreibung; das 6 ist da ja aus dem Diphthong

entstanden. Ich habe daher wohl daran gedacht, es als llithpael zu lesen und

zu Übersetzen: „stellt euch auf festen Grund“ zu u. s. w. wie

2j Ob ein Diminutiv ist, will ich nicht entscheiden; bei der Ver-

breitung der Diminutiv-Endung on im Aramäischen hätte dio Annahme an sich

nichts liedenklichcs. — Der Ausdruck "p? T3 hat bekanntlich viele Analogien

(vgl. u. A. Efr. 2, 331 D). Die Häufung zweier, im Grunde etwas verschicduer.

Auffassungen in "p2 I"Q p’i'X Ps. 17, 8 ist nicht auffallender als PpVQ
bsa na (prs, ynrs).

3) Wundern muss ich mich, dass Del. die Unform N122 „Frau“, die ein

einziges Mal in einem ganz verwahrlosten Texte vorkommt, schüchtern ver-
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i erst Secundärbildungen wie A J| von Jul
,

(jaljl vou

- j .£

»jtojl) von o:n los zu reissen, das ja auch sonst sein K vielfach

verliert. Wir haben hier uralte Bildungen, die noch die Spuren

andrer Sprachgesetze zeigen mögen als die uns bekannten. — Ferner

gehört Lo)ü allerdings zu oia (191); der arab Reflex ist

s. ZDMG. 40, 157. , hat ganz andre Bedeutung. So möchte

ich auch den engen Zusammenhang von ,_JO und (vgl.

und nil) aufrecht erhalten und natürlich erst recht den von biblischem

bin und nachbiblischem brr: „beschneiden“. Del. wurde wohl da-

durch irre geführt, dass Barth für bin» Jes. 1, 22 allerdings die

Erklärung „beschnitten“ beseitigt und „verwässert“ als richtig er-

wiesen hat. - Auch D'jsbn, «xnn, gehören eng zusammen

trotz der lautlichen Schwierigkeit (gegen S. 200) ; alle bezeichnen

zunächst die „Lende“. Die Bedeutungsübergänge ähnlich bei
.

O -

gegenüber D“:n». — Endlich setze ich auch 5n:’ü immer

noch gern dem ganz gleichbedeutenden ßt ') gleich. Bei r hat

die Annahme der Umstellung keine Schwierigkeit, namentlich neben

einer andern Liquida. Was -riss heisst, weiss ich nicht. Die von

Del. angenommene Bedeutung „Fels“ passt Ps. 42, 8 nicht und in

der, freilich ganz unverständlichen, Stelle 2 Sam. 5, 8 erst recht nicht.

Ich reihe hier noch einige kurze Bemerkungen verschiedener

So.
Art an. Warum soll bryi (— bnj lob 32, 6 2

); dazu

nicht „sieh fürchten“, sondern „erschrecken“ (9) sein? — irr be-

deutet allerdings zunächst „arbeiten, machen“, 13“ ist der „Arbeiter*

d. h. „Knecht“ (wie äthiop. (jabr zu tjabra) und erst davon kommt
“37 „dienen“. So ist hebr. 3 137 „arbeiten vermittels“ d. h. „einen

arbeiten lassen, als Knecht behandeln* (gegen S. 176 f.). — Der

theidigcn mag. Stecktu jenes Wort im talmudisehen Nw' *3, so bedoutoto das

„Gynäceum“ Natürlich ist aber "'S zu sprechen und „Elternhaus“ zu

übersetzen. Dieser Sprachgebrauch Hesse sich aus verschiodnon arani. Dialecton

belegen; es genügt zu verweisen auf -otaiV Apost. apocr. 211, IG,

was die griechische Ueborsetzung der Thomasacten richtig mit rrode tovs yo-

wiedergiebt (ed. Bonnet S 31).

1) önra und entsprechen sich immer als Wiodorgabo von

und mehrfach als Wiedergabe von (wo dieses von don Uebersetzern ein-

fach als „Stein, Fels“ aufgefasst wird) s. Ex. 4, 25; Jes. 5, 28; Kz. 3, 9; —
Ex. 17, G; Jes. 48, 21; Ps. 105, 41 in Targ. und Pesch

2) Natürlich von 5HT „kriechen“ = zu trennen

49
*
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Darlegung über abs (24 f.) muss ich im Wesentlichen zustimmen.

Nur hätte gesagt werden sollen, dass »hoch* („aufsteigen* u. s. w.),

daher , sieh hinaufsetzen *
,

dann erst , sitzen “ schlechtweg ist

Tigrifia ?Al'l „fortgehn“ Matth. 12, 9, 15 hängt wohl damit

zusammen, aber nicht j\^etwa „abscheuem* (nur aus Glossaren

bekannt). — Zu der Auseinandersetzung über ESjn habe ich nur zu

bemerken, dass gegen die, allerdings falsche, Meinung, es sei die Orrs-

Antilope, kein treffendes Argument ist, dass diese nicht zur Fauna Pa-

liistiua’s gehöre (23) : der Stn ist für das A. T. und namentlich das

Buch lob kein wirklich einheimisches Thier, sowenig wie der Strauss

und der Wildesel, um nicht zu sagen wie der Leviathan und der

Behemoth. — Dass am nicht vom „Laufen* herkommen kann (2),

hätte man längst sehn können. Ex. 2, 16 ist es deutlich ein „Trog“,

also nicht „Wasserrinne“. Ob trm Cant. 1, 17 damit zusammen-
hängt, ist zweifelhaft, da das Ktib trrPl ist. — Die Bedeutung
„überströmen* für tnc (155) beruht nur auf einem sehr unsichern

Schluss aus Gen. 49, 3. — *mn bedeutet weder in der eitierten

Stelle noch sonst wo „cavitas“ (146). Dort ist es das bekannte

pers. Lehnwort, für „Panzer“ (Lagarde, Ges. Abhh. 51). — Die

gute Darlegung über ycn = (168) wäre noch zn

- ~ <J t-

ergänzen durch den Hinweis auf „Zorn“ (Eifer), ’> 6 ra-l „er-

zürnen“ u. s. w. — ULs> ist nicht „bewahren“ (113), sondern

„Wasser sammeln“. — Die Annahme einer Metathesis würde die

Erklärung des dunkeln
,
aber unzweifelhaft echt semitischen, “irtS”,

mr-i? u. s. w. (138) nicht erleichtern. Nun ist aber die Grund-
- o - o o

form unzweifelhaft z i <- und eine Umsetzung von £j‘ in gji ist

uns gar nicht bekannt
;

ist kein Zischlaut. — S. 22, 8 ist die

Existenz der heutigen aramäischen und äthiopischen Dialecte ignoriert.

Ich könnte noch lange fortfahren, Widerspruch, Zweifel und
Beistimmung zu äussern

,
aber ich bin schon zu ausführlich ge-

worden. Freilich lässt sich über eine derartige Arbeit, die Hunderte

von Wörtern beleuchtet, zum Theil ganz neu beleuchtet, nicht gut

mit Nutzen für den Leser sprechen
,
wenn man nicht sehr in ’s

Einzelne geht. Aber versagen muss ich es mir nun
, auch noch

das Capitel über die Eigennamen zu besprechen, denn das gäbe

wieder leicht eine besondre Abhandlung. Nur drücke ich die Er-

wartung aus, dass Del. bei ausgedehntem und gründlichem Studium
der semitischen Namen — auch die andrer Völker geben brauch-

bare Analogien — wohl auch zu dem Ergebniss kommen wird,

dass Namen wie und *r: doch Verkürzungen längerer sind.

Was ich oben gegeben habe, wird wenigstens, so denke ich.

genügen
,
um zu zeigen . wie gut es war

,
dass Del. in den beiden
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Schriften seine, zum Theil ganz neuen, Ansichten erst zur l’rüfung

ausstellte, ehe er sie in der autoritativen Form des Lexikons ver-

öffentlichte. Ueberstürzung ist hier durchaus nicht am Platz, und
einem gründlich neuen Wörterbuch müssen erst viele, zum Theil

scheinbar ganz fernliegende, Vorarbeiten vorangehn.

Wie viel übrigens noch durch methodische Arbeit, namentlich

auch durch besonnenes Htranziehn des Assyrischen für das bessere

Verständniss des Hebräischen zu erwarten ist: übertreiben darf man
diese Hoffnungen nicht. Und gegenüber dem positiven Gewinn,

auf den wir rechnen dürfen, wird sich anderseits ein scheinbarer

Verlust zeigen. Man wird immer mehr einsehn
,

dass der Text

des A. T. viele unheilbare Schäden hat, dass besonders manche
vereinzelte Wörter dem stärksten Verdacht der Entstellung unter-

liegen und dass wir auch zahlreiche Stellen nicht mehr recht

verstehn
,

welche intact sein mögen. Das „non liquet“ (00) muss
ui. E. leider immer eine grosse Holle im hebräischen Lexikon

spielen.

Strassburg i. E., den 31. Oct. 1886.

Th. Nöldeke.

The Massorah compiled from manuscripts alphabetiraUy and
lexicaüy arranyed bi/ Christian D. Ginsbury L. L. D.

In 2 Bänden. London 1880— 1883 [1303 'c b? rrnonri

naba nnx marvaa mro nix^xa isap: “iox z'pviy t
[.O’snors -c byi xr'a xcbx manrza mnoi baa nan?

Als Th-
. Ginsburg vor 10 Jahren mit der vielversprechenden

Ankündigung dieser seiner Arbeit auftrat, da glaubte und hoffte

ein jeder der Abonnenten, eine vollständige, in aller Hinsicht eorrecte

und zuverlässige Masora zu erhalten, die ihnen auf alle aufstossenden

Fragen sichere Antwort gäbe. Ist der Herausgeber mit seiner

Arbeit diesen Erwartungen gerecht geworden ? Leider nicht ! Statt

eine geläuterte, zuverlässige Masora zu geben, beglückt er uns mit

einer Compilation der in den verschiedenartigsten Codd. vorkommen-
den verschiedensten Angaben ohne alle Prüfung und Sichtung.

Selbst auch die schon durch frühere Drucke bekannten Angaben
sind ohne jede Fehlerverbesserung hingestellt. Dann stehen sehr

oft von einem und demselben Thema mehrere und sich wider-

sprechende Angaben nebeneinander, so dass mau nicht weiss, welche

von denselben massgebend sein soll. Ausserdem sind in dem Buche

Sachen mit aufgeführt, die gar nicht zur biblischen Maseru ge-

hören. Dann sind Angaben gedruckt, die kein Codex in solcher

Aufstellung hat. Endlich fehlen wirkliche Masora’s ’).

missen

1) liier nur einige Beispiele von Masora s, die wir bei Ginsburg

: b? pn-zan ‘n, bx. zzza 'n \nbx. -X’-'pa 'i, c^ibn

vor-

rx-.
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Bei solchem Thatbestande hat man das Hecht zu fragen

:

Für wen ist denn dieses Buch eigentlich bestimmt? wem soll es

nützen? Die mit masoretischer Wissenschaft noch unbekannten

Leser — und solcher giebt es doch nicht wenige — wissen da

gar nicht, woran sie sich zu halten haben, sie werden nur verwirrt

statt belehrt. Für die mit Masora schon etwas Vertrauten ist es

ebenfalls nicht wohl brauchbar, da auf die Angaben kein Verlass

ist. Der durchaus masoretisch Geschulte aber hat das Buch nicht

weiter nöthig. Bei der ganzen Arbeit ist demnach, trotz des darauf

verwandten Bienenfleisses und trotz der splendiden typographischen

Ausstattung, der Zweck verfehlt worden. Begründungen dieses

Urtheils lassen sich aus dem Buche eine Menge beibringen.

Gleich zu Anfang wird die Anzahl der mit Kröncbeu (pysr)

versehenen Alef aufgeführt und so zu Anfang jedes weiteren Buch-

staben
;

in Lit. n § 25 ist dann nochmals ein solches Kronen-

Ver/eiclmiss aufgestellt (nämlich das sogenannte pyjtn “ico ,
das

schon Barges, Paris 1866, veröffentlicht hat). Abgesehen von den

vielen Unrichtigkeiten bei diesen Angaben gehören sie gar nicht zur

eigentlichen Masora, die sich blos mit der richtigen Schreib-, Lese-

und Abtheilungsweise des Textes, aber nicht mit graphischen

Schnörkeleien beschäftigt. Dasselbe gilt von der dem Saadia zu-

geschriebenen Zahlangabe der Buchstaben (rvrnxrt p:n), die Lit. ,n

§ 224 abgedruckt ist (aus Derenbourg’s Manuel du lecteur p. 139).

Das ist ja aber ein Gedicht und zwar ein der Controls sich ent-

ziehendes, keine Masora (cf. TaJm. Kidduschin 30 p'.'t'pa sb p«).
So gehört auch das I. p. 654 ff. abgedruckte E'nyan “wo des Ben
Ascher nicht zur eigentlichen Masora

,
es bildet ein besonderes

Lehrbuch für sich. Wie viele Fehler bei diesem Abdrucke ge-

macht worden sind, soll hier gar nicht erwähnt werden. Dass aber

dabei unter § 25 p. 658 auch das Stück D'^JUn ribx mit als

Masora aufgenommen werden konnte
,

Lst noch verwunderlicher.

Dies Stück gehört, ja dem David Kimchi an ! Hat denn der Heraus-

geber Dikduke hateamim p. XVI nicht geseheu?

Die Lit. c 8 1 7 4 gebrachten Stücke sind Verhaltungs-
regeln für den Thora-Schreiber, also wiederum keine eigentliche

Masora. Lit. : § 631 wird ein Stück aus Chajüg's np:n ico als

V.-ya .ersbr im o->a in ayaa py^n ppioe - -oyua 'i i'-iasm

1 C V :'rr • (Du» Lit y § 294 Gegebene ist blos ein Bruchstück t II T*

'r pa ppioe 't ,pyu::i 'j an;: .pyo«i cn pna r-b

-er b««c .mnac piab '3 tfb .i'V prrb« baa

ppioe '~

r'S- pba
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Masora aufgeführt!? Alle in Lit. z § 369—404 gebrachten

Stücke haben nichts mit Masora zu thun; es sind liturgische
Angaben späten Ursprungs, die überdies im europäischen Cultus

gar nicht in Usus kamen. In Lit. tt § 515. 541

,

Lit. S § 130
u. a. St. werden Angaben über das Targuin des Onkelos angeführt.

Gehört das auch zur Masora des Bibeltextes? (cf. Berliner’s Masora

zu Onkelos, Leipzig 1877) Lit. n § 377 ist sogar ein Midrasch
(aus Machsor Vitri copirt) als Masora ausgegeben ; desgleichen Lit. X

§ 228

,

Lit. : § 218 (cf. Berliners S'HEnO n^bc). Das sind alles

Sachen, die in die Masora nicht eingereiht werden dürften, weil sie

bei den Laien falsche Begriffe von dieser Disciplin veranlassen.

Was nun das wirklich Masoretische betrifft, so ist da der

grösste Theil desselben fehlerhaft und es bedarf eines schon tüchtigen

Masorakenners, um das Richtige herauszutindeu.

Lit. N § 13 z. B. sind sämmtliche Wörter falsch punctirt

(cf. Baer’s Psalmen ad 104

.

2). § 14 führt viererlei Angaben
über fehlendes Alef an. Welche von ihnen ist nun die richtige?

Antwort: nicht eine von all den angeführten. § 15 ist unrichtig

gegeben; warum hat der Herausgeber nicht Ochla 199 verglichen?

S 22 hat wieder verschiedene Angaben, von denen nicht eine völlig

richtig; in a. steht ttsnc doppelt und n:na (sinnlos) statt rt;t:

;

in c. steht sogar „n~;N aan Prov. 6. 8*

:

der Herausgeber hatte

nicht erkannt, dass jene Masora (aus God. Erfurt No. 1 entnommen)

sich blos auf aramäische Wörter bezieht, es müsste heissen

rn.jN bsi. — § 48 stehen a. und b. in Widerspruch. — § 113 wird

bestimmt: fba ':bx 41 mal im Psalter, und sind blos 46 Stellen

aufgetührt
,
wovon sogar eine Stelle zweimal, ln Wahrheit abor

giebt es 45 •>;-iN-Stellen, wie handschriftl. Masora ad Ps. 51 richtig

aufzählt. — § 192 ist falsch. — § 225-—227 werden über die grösser

und kleiner zu formirenden Buchstaben wiederum mehrere Angaben
gebracht, jedoch gerade die für den Gebrauch als normativ an-

erkannten nicht, und das über dieses Thema bereits in Dikduke

hateamim S. 41 Gesagte ist ignorirt. — § 234 ist grundfalsch

gegeben. Warum hat der Herausgeber nicht Ochla 267 nach-

gesehen? — § 287 falsch, ebenso § 291. Wiederum die Frage:

Warum das Falsche und nicht die in Bibi, magna ad Exod. 16, 33,

26, 5 ganz richtig stehenden Angaben ? — § 376 sind die Angaben

a. b. c. wirr und sich widersprechend. § 433 ist grundfalsch.

§ 463 falsch. Hat der Herausgeber einmal Heinemaun’s Jesaia

(21. 5) gesehen? — § 493 sind 23 btt, btt aufgezählt. Da war

doch Ochla 320 nebst dem in Baer’s Recension dazu Bemerkten zu

vergleichen und es würden sich 25 Verse ergeben haben, wie auch

Masora parva bestimmt. — § 495 falsch. — § 523 steht richtig,

denn da ist wövtlich die Angabe aus Dikduke hateamim J; Z4 ab-

gedruckt. Dagegen sind § 524 und 525 wieder voll von Irrthümern

und groben Fehlern. — 8 565 sollte stehen btt mit Mercha und

dann fehlt der Schluss : -i'3P2 btt im. — § 57

1

falsch
;

es sind
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5 Stellen. — § .187 falsch; es sind 11 Stellen. § 635 falsch-,

statt Jos. 17, 15 sollte 28, 2 stehen. — § 640 falsch in der Ueber-

schrift und in den V ersen
;

es giebt 17, wovon ü in Chronik. — § 651
falsch

;
es fehlen Ps. 54, 1 lob 28, 3, — §. 681 falsch

;
es sind

ja 13 im Pentateuch. — § 764 grundfalsch. Giebt's wirklich nicht

mehr? — § 791 ist wörtlich die falsche Angabe aus Ben Chajim

abgedruckt; es war hier I Chr. 22, 13 in Jos. 1, Z zu verbessern.

§ 820 ebenso falsch. § 957 ist ganz die fehlerhafte Angabe der

Mas. fin. p. 10. Zur Richtigstellung dieser Angabe
,

die weder
Heidenheim noch Frensdorff gelungen ist, sei hier kur/, bemerkt,

dass sie zu lauten hat: <:tn ci nrrns mbnr bsi, Ei i'n

•'EK 'n 33 d. h. am Versanfange kommt, mit Ausnahme des

Psalters, "ENi 43 mal vor. Im Psalter steht immer ':si, blos

achtmal ’:x. — § 1163 ist eine corrumpirte Angabe, die der Heraus-

geber selbst nicht verstand. — § 1188 falsch; es sind bloss 10,

nicht 12, solcher Stellen. § 1203 falsch; es sind 3 plena. § 1208
a. und b. beide corrupt § 1267 fehlt in der Ueberschrift 'D'no

i

mir

3

(cf. Kirchheim’s p*ii3io 'Kis S. 40 Note). § 1289 hat

der Herausgeber das nscm der Masora magna ad Num. 32, 23
in "jem Gen. 19, 25 corrigirt, aber damit einen neuen Fehler ein-

gesetzt, da Gen. 19, 25 zu solchen rx gar keine Beziehung hat

(cf. Baer's Ezechiel 3, 2). § 1419 müsste heissen fsbo b”-
,

wie

auch 12 aufgeführt sind. § 1422 müsste lauten 'b (30). § 1432
ist wohl richtiger gestellt als die Angabe in Mas. fin., aber immer
noch nicht ganz richtig. Es müsste — wie ja auch aus § 1428
hervorgeht — statt des Verses Jer. 39_, 5 vielmehr 2. Reg. 9, 21
stehen. Doch das wollen wir dem Herausgeber nicht sonderlich

anrechnen, da es selbst einem Norzi entgangen war. § 1464 müsste

heissen 7
,

-> (17) und fehlt Ps. 74 ,
15. § 1466 bringt wieder

viererlei Angaben, die alle unrichtig sind. Was Heidenheim darüber

sagt, ist ignorirt, daher Nutzloses geliefert. § 1473 und 1474
sind beide falsch; es giebt 8 nnx-, und 12 nm.

Lit. 1 § 5 ist unter den nur einmal vorkommendeu Wörtern,

die mit 3 anfangen, auch *i?bn3 Nah. 3, 14 aufgestellt. Der Ver-

fasser verliess sich da auf die falsche Citirung der Concordanz, ohne

zu wissen, dass das Wort ja auch in Jer. 18, 4 masoretisch mit

Beth lautet (cf. Norzi). Er verräth damit zugleich seine eigene

Mache bei derartigen Registern, denn keine Handschrift führt dies

"iKra als Einzelwort (r'b) auf. — § 20 ist die Ueberschrift falsch:

es muss statt '-qd heissen: vnp. — tj 23 ist die Versangabe

falsch. § 103 widerspricht § 102

;

welche Angabe soll nun gelten ?

§ 178 falsch; es sind 3 defectiva Jod. § 180 falsch. § 182 ist

eine Stelle vergessen. § 189 ist eine Angabe nach niorgenlitndischer

Recension aufgestellt. § 206 ist, wie ja auch aus dem darauf

folgenden Artikel 207 hervorgeht, fulsch
;

richtig findet sich die

Angabe in Mas. magna ad 2 Sam. 3 ,
ItL Warum also ist das

Gute mit Schlechtem vertauscht? — § 208 ist nichts über die
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verschiedene Schreibweise bemerkt. — § 210 hat zwei Angaben,

die sich widersprechen. § 226 widersprechen sich a. und b. Baer's

Bemerkung zu Prov. 30, 1 wurde nicht beachtet. Ebenso bei

§ 240 ist Baer’s Bemerkung zu lob 39, 14 ausser Acht gelassen.

Der Verfasser ist sich selber gelehrt genug; man erinnert sich des

talmudischen Spruches: 'inan -rej« «bn crrron «b. —
§ 341 muss heissen y>*v>ao ’n (5). Ebenso ist g 308 falsch, es

müsste heissen vrae n'a (15 Stellen haben in der Chronik

statt pi). § 358 ist ebenso falsch wie die Angabe in Mas. fin.

§ 415 falsch; es sind 4. g 437 falsch, g 453 ist die Angabe a.

im Widerspruch mit b. und mit g 456
;
also ist eine falsch, g 545

fehlt der Schluss. Ebenso ist g 547 lückenhaft; auch fehlt dort

die Masora über p^iribs.

Lit. b. g 24 ist eine Stelle vergessen, g 32 ist die Stelle

2 Sam. 10

,

Z falsch und ausserdem ist eine Stelle vergessen. —
g 123 müsste die Ueberschrift 'n (8) lauten; auch ist am Schluss

die Vocalisation nicht hingehörig, da bloss die Schreibweise, ob «
oder n

,
nicht die Leseweise in Betracht kommt ;

letztere giebt

g 120 an. g 105 ist durchaus falsch; es giebt 23 (nicht 24) Ca

und 1Z (nicht Di) D3\ g 107 ist die Zahl 12 ebenfalls falsch;

es sind 13 solcher Stellen.

Lit. X §30 punktirt der Herausgeber verkehrter Weise

irh er« in« *vm ba! es muss heissen: :rn« er« in«. — g 132
ist so wie in Biblia magna gegeben, ohne Rücksicht auf Abulatia,

der das Wort im Deut, mit He (rsi) schreibt, wie auch hand-

schriftl. Masora angiebt (cf. Ezechiel p. VI). § 224 falsch
;
müsste

heissen 'n (5).

Lit. a. g 9 ist wie er hier lautet unverständlich. Warum
nicht die deutliche Angabe aus Mas. magna zu 2 Sam. 23, 22

g 12 ist corrupt. g 13 ist aus Mas. fin. gedankenlos abgedruckt.

Koh. IOj 20 kann doch nicht dazu gehören (cf. Frensdorff 362)

und überdies ist’s blos ein Bruchstück, g 44 ist ein Lehrstück

aus Ben Aschers Dikduke (S. 37). — g 84 und g 83 sind gegen-

seitige Widersprüche, g 88 ist ein Bruchstück
;

auch bei g 82
fehlt der Schluss und ist überdies ilusserst fehlerhaft. In 'Pra
«'“”“ des Ben biläm waren die richtigeren Angaben zu finden,

g 125 ist falsch
;

es giebt 5 solcher Stellen, g 1 40 ist falsch, wie

ja aus g 1 39 ersichtlich. Warum liess der Herausgeber sich nicht

von 'ücc:; p. 20 belehren? § 173 giebt «3 *rr* an

und führt blos 12 Stellen auf; in Wirklichkeit aber giebt’s weder

12 noch 21
,

sondern 20 (':) solcher Tpi. — g 200 ist falsch

;

ebenso g 208
;

ebenso g 233. — g 240 ist aus Biblia magna
copirt, aber es ist dies gar kein Masora-Stück, sondern ein blosser

Schreiberzusatz und dazu noch ein falscher. Ebenso ist zu

g 255 als Schluss beigedruckt: r"C'"r; m*o n«bnb mBC 'b *«.

Auch das ist blos eine Notiz, die der Schreiber jenes Codex, aus

dem die Angabe copirt ist, zu Ende des Blattes angefügt hat. Auch
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Lit. >, <5 1 85 ist eine Anmerkung des Ben Chajitn mit gedruckt,

als ob sie zur Masora gehöre.

Lit. i § Z ist corrupt. § EI fehlt der Schluss: yin'Eibm

NE2 "fi iirsa P'b *vc* cS br ;
so in Handschriften. § Z5 sind

a. b. und c. unvollständig
,
wie schon aus Vergleich mit Ochla ZQ

ersichtlich. § ZS ebenso verderbt
;

gehört denn Gen. 10, 1 dazu ?

1 Chron. 1 3 ! ? Nach richtiger Masora jedoch giebt’s LZ, nicht 16,

solcher Stellen. — § 02 hat falsche Ueberschrift
;
desgleichen § 93;

auch der Vers Num. 81, 2Q gehört nicht dazu, dagegen ist Exod.

26, 13 vergessen. § 08 müsste n statt i'u stehen, da wieder ein

Vers fehlt. § 1 1

5

müsste statt des Verses Jer. 44, 23 vielmehr

I Chron. 15, 21 stehen. § 1 39 ist mit allen Fehlern wie in Mas.

tinalis gedruckt. § 1 51 ist unvollständig.

Lit. n, § 40 steht *nn irreführend, muss heissen Tjn. § £0, Zü
falsch und sich widersprechend. § 85 falsch. § 107 falsch ; es

giebt 5 defectiva. § 222 ist Ben Chajim’s Angabe abgedruckt ohne

die Fehlerhaftigkeit zu erkennen; es sind blos 2 wie richtig die

Codd. angeben. § 297 wieder die corrupte Angabe Ben Chajim’s.

§ 301 falsch
; es sind blos 5. § 328 falsch. § 398 ist Bruch-

stück. § 587 heisst es “pebripa "Tb (36), es sind aber blos 32 Stellen

angeführt und selbst diese unrichtig. In Wahrheit sind’s nicht 32
und nicht 38

,
sondern 53 (i:) solcher Wörter. § 588 ist die

Angabe lückenhaft; auf Seite 569 col. 2 Zeile 15 von unten fehlt

ein grosses Stück.

Lit. 2 sind von $ 106 bis § 246 Angaben über Accentuatiou

gedruckt. Hier hätte dem Anordner Material genug zu Gebote

gestanden , um diesen Lehrstoff richtig und deutlich darzustellen.

Aber er würfelt Alles, wie er es aus den Codd. zusammengetragen

hat, ohne Klärung xmter einander. So bleiben denn §§ 131. 1 32.

133, 137. 138. 179. 189. 237 u. dgl. unverständlich
;
meine Schrift

über die poetische Accentuatiou. n"N min betitelt, konnte ihm nicht

Hülfe leisten? S 142b setzt er die Ueberschrift: sibtit nnN N2" j*?,

was soll das heissen? Hätte er Heidenheim’s 2":r2n 'MOB S. 34
gelesen, so hätte er das fehlende Nbt* gefunden. § 191 ist die feliler-

hafte Angabe aus Cod. babylon. zu Jes. 28, 2Q abgedruckt. § 195

ist aus Ochla genommen sammt den Fehlern. § 230 ist die vom
Herausgeber gemachte Ueberschrift falsch. S; 234 ist EnB'i Lev.

8, 23 mit Sakef bezeichnet, wo doch — wie aus dem S 236 er-

sichtlich — Schalschelet stehen muss ; Schalschelet hat bei den

Masoreten den Werth von Sakef. — § 238. aus Cod. Erf. genommen,
ist nur halb gegeben; der Schluss, gerade die Hauptsache, ist weg-

gelassen. Desgleichen fehlt in § 242 am Schlüsse die Versangabe.

5; 244 ist falsch: es sind 8 t'n) und fehlt I Chr. 28, lj die zu

II Chr. 35 gedruckte Mas. magna verhält sich richtig.

Lit. § 1Z, 18, 19 sind \ngaben über defectiva Jod auf-

gestellt, die alle drei theils falsch, theils lückenhaft sind. So ist

z. B. in § 1Z gleich die erste Stelle zu streichen. Dasselbe gilt

Digitized by Google



Bat)', Giiuburg's Mttxsorah romjulnl front mauusrriptx rtr. 740

von § 23, — § 22 ist lückenhaft; in Ood. Berlin und Erfurt war
die vollständige Angabe zu finden. 8 35 ist falsch gegeben. —
§ 11 ist ganz Copie aus Mas. finalis p. 20 so wörtlich, dass auch

das von Ben Chajim dazu Bemerkte mit abgedruckt ist. § 1 1

7

ist ganz falsch, 8 135 giebt statt der bereits in Mas. magna ad

Ps. 53 gedruckten Angabe eine aus dem Codex copirte
,

wobei

auch die Notiz des Schreibers dazu mit abgedruckt ist: 'rNXia ttb

n:rs dn c't ab rrn b'\a cipia bss “n nsbssb rs;n miss. —
§ 162 bringt Angaben über I TJJ rf'3 (wiederholt Lit. 0. § 174);

aber die am Ende des nnnb 3"C mW und des "paNn neo vor-

kommenden Angaben sind nicht beriicksichtigt. — 8 131 falsch.

§ 206 falsch. 8 214 falsch. 8 250 falsch. § 298 falsch
;
warum ist

nicht die in Mas. magna ad Ezech. 33 richtig stehende Angabe ge-

nommen? — § 304 falsch; es sind 15 (iba). 8 335 falsch. § 438a
und b beide nicht richtig (cf. Baer zu lob 34, 32). § 582 hat über

5? m’T 2 Angaben, eine von 8 und eine von 14 Stellen. Welche
von beiden soll nun gelten? Antwort: Keine, denn richtig sind’s

16 solcher Stellen. § 624 sind wieder a, b und c alle nicht

richtig. § 669 ebenfalls falsch. Das Richtige war in Cod. Hieros.

zu II Sam. 5 . 6 zu finden § 732 müsste heissen d", es fehlt

eine Stelle. § 745 falsch In den Zusiltzen und Verbesserungen

zu Tom. I ist die Angabe § 551 wieder falsch. Die Angabe 8 846
ebenfalls falsch; es sind 15 113JT1 mit l’aser.

Lit. 3. § ZI steht ein Vers doppelt, ein Vers falsch und
ein Vers fehlt. § 130 sind a und b unrichtig, ebenso § 135

;

hat

der Herausgeber Heidenheim zu Deut. 26

,

12 gelesen? § 132
corrupt gedruckt wie in Mas. fin. § 148 ist Jer. 20,

1

mit einem

Fragestemcben citirt
,
wo aber richtig Ezech. 23, 28 stehen sollte.

§ 286 a muss die Ueberschrift b: (24) statt ab lauten. 8 286 b

ist als falsch überflüssig 8 41

1

falsch. 8 469 ist die fehlerhafte

Angabe aus Mas. magna zu Dan. 7, 1 aber noch weiter corrumpirt,

indem das Schlagewort mit Kamez statt Pathach (ans) punktirt ist.

Lit. b. 8 108 falsch. 8 1 65 hat Ueberschrift i’s (26) und
giebt blos 24 Stellen. Es sind aber 25 (r”a) solcher Verse. 8 405
sind die Angaben a und b beide unrichtig.

Lit. 7a. 8 Z3 fehlt eine Stelle, auch die Ueberschrift ist un-

richtig. 8 33 fehlt wieder der Schluss. 8 157 ist falsch gegeben;

ebenso 8 1 60. 208. 255. 424. 361 und 362. — 8 399 hat falsche

Versangabe. Wo bleiben Den. 7, 8. 26. 1 8. 31. 35 ? 8 490 ist

unrichtig gegeben und fehlt auch der Schluss 2'~3£7a -jraoi bsi u.s. w.

8 530 müsste i’s (24) lauten (cf. Baer zu lob 21, 24). 8 633
falsch

; stutt Num. 5, 6 müsste II Chr. 36, 14 stehen. 8 720 ist

die Ueberschrift unvollständig und in der Versangabe das bsi
“0~? '"'iN falsch, sollte stehen ai'NI ‘*nN bsi. — In 8 680 ist der

Text durch Lesefehler entstellt: Firma? naitoia rsiiia? rsir?a):

?

Der verhunzte Text lautet, richtig gelesen : Nipias, nss-" -pob 23

775X173 7131173 ON1
,

7111“: mip3 *33, rttm’73 ON, 7737X71
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1

nzcifjen.

mip:2 (Gen. 4L 43) nrtcEn nasiss yin, nrns N-n nrca,
: “lyp nnx. Siehe auch Dikduke hateamim S. 29, — gg 844.

845. 846. 847 sind alle falsch. § 855 falsch in Ueberschrift und
Versangabe. Hütte der Herausgeber doch Abulafiu's Masora nach-

gesehen !

Lit. § 15 bringt wieder zwei Angaben, aber die richtige

normative gerade nicht (cf. Dikduke g 60). SS ßfk tLL 62. 63, 64
sind verwirrt und sich widersprechend. g 112 widersprechen sich

a und b. — g 146 bestimmt 4 plene scripta und führt blos 3
Stellen an ; es fehlt II Heg. 7j 7. g 148 falsch ; es giebt 6 De-

fectiva. § 298 falsch
;
müsste heissen non 'i (6). Der Heraus-

geber hat die zwei Stellen sbs- oxa, bei mbma ibs ,n in drei
zerrissen. § 333 ist aus Unkenntniss Ps. IS, 1 citirt statt 36. 1

(cf. Thor, emeth 13). § 406 ist falsch, auch unvollständig. § 424

falsch; es fehlt Ezech. 7, 27. Gen. 34, 2. g 426 falsch. § 521

fehlt wieder der Schluss. § 606 ist aus Cod. babyl. p. 8 excerpirt.

Warum aber ist diese Angabe und nicht die richtigere und dazu

noch interessantere aus Mas. tinalis p. 2 und Ochla 5 gedruckt

worden ? § 614. hier hat Ginsburg seinen Codex wieder so genau

copirt, dass er die Schlussbeuediction des Schreibers auch mit als

Masora ausschreibt (nn njinn rrrrn tmpr: yrxi amsrt pin
"ircin) 1 g 627 fehlt eine Stelle, weil Heidenheim nicht zu Rathe

gezogen wurde.

Lit. ~
. § TiL 77. 78 sind alle verderbt gegeben, g 132 u

ist die Corruptel Den Chajim's. g 139 ist die Ueberschrift falsch

;

sie müsste lauten: yaoi, rnbrtna yrsr: 'n, •’ ,i ype“ s yfi':
D’frayb O'Ti rrcr rinn y ’~t

.

g 244, hier glaubte G. wieder

statt der Angabe in Mas. magna zu Gen. 48 , 7 etwas Besseres

liefern zu müssen und hat Unsinn gedruckt, g 274 müsste heisseu

p'bu ’n (5) wie auch Masora parva notirt. Der Herausgeber hat

Talmud Nedarira 37 nicht beachtet. § 294 falsch; das Wort
kommt im Pentateuch 34 mal, in der ganzen Bibel 138 mal vor.

g 362 falsch : es giebt 18 Stellen, g 391 falsch
;

es giebt 6

solcher Stellen, g 553 grundfalsch, g 674 fehlt eine Stelle, g 858

ist statt der abendländischen die morgenlündische Masora gestellt,

g 860 ist ebenso falsch wie die in Bibi, magna gedruckte Angabe,

g 862 grundfalsch.

Lit. c. g 33 ist Corruptel Ben Chajim’s. g 184— 188 sind

verschiedene Verzeichnisse von den p'CE rx’ixn rvppee aufgeführt,

wovon aber das von g 188 aus den Randbemerkungen in ver-

schiedenen Codd. von G. selbst so zusammengefügt ist. Aber es

giebt in den Codd. immer noch dergleichen Stellen, die der Heraus-

geber übersehen hat. z. B. Jos. 8, 24. 1 Sam. 17, 32, 11 Sam.

23 , 38, 29, 24 . 23. Jer. 41 , 7. Ausserdem exist irt über die

Piska’s im Pentateuch noch eine wirkliche Masora. die dem Heraus-

geber unbekannt blieb ; sie ist in Dikd. hateamim g 67 gegeben. —
g 21

6

sollte stehen ’ib (33) und fehlt Prov. 23* lii, — g 286 ist
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wieder eine morgenländische Masora. — § 330. 33

1

und 384

;

was
diese Angaben sagen sollen, ist nicht erkenntlich. Vgl. aber Baer

zu Dan. 5, 8. § 369 ist wieder als Masora aufgeführt, was blos

das einleitende Wort eines Schreibers der sogenannten 3'PPO
ist. Siehe Eben saphir II S. 288 unten. § 370 ff. bis § 403

werden uns — wie schon obyn bemerkt liturgische und dazu

noch für unsere Synagogen ganz werthlose Regeln aufgetischt, die

in ein Schulchan aruch-Buch, aber nicht in Masora passen.

Lit. X. § 81 ist aus Bibi, magna ohne Fehlerverbesserung

copirt; statt Deut. 1_2, II müsste Exod. 7, 2 stehen.

Lit. p . § 93 falsch
; es fehlt Jer. 3, S. § 100 ebenfalls

falsch. § 253 falsch, die Masora verlangt 11 Stellen und fehlt

hier I Sam. 7_, UL — § 314. 315 beide sind falsch; G. weiss

nichts von Abulafia.

Lit. 1 . § Z ist unrichtig gegeben; eine Stelle fehlt und eine

ist nicht hingehürig. § LZ a und b widersprechen sich. § 348.

349 sind confus und im Widerspruch mit § 347. § 41

3

ist die

lückenhafte Angabe Ben Chajim’s abgedruckt. § 459, versteht das

der Herausgeber?

Lit. su § L 8. ä sind Verzeichnisse von einem späteren

Functator (Joseph Sohn Salomos), also nicht der eigentlichen Masora

angehürig. Ohne auf die vielen Fehler, die dem Herausgeber beim

Copiren dieser Stücke (aus dem Erfurter Codex der Masora parva,

dem Halleschen Ochla-Codex und dem Oxforder En bukore) unter-

gelaufen, hier näher einzugehen, ist vor allem zu tadeln, dass Z und 8
als zwei besondere Angaben hingestellt wurden, da doch beide zu-

sammen gehören
,
indem 8 den Schluss von Z bildet als gereimte

Recapitulation der vorher gebrachten Wörter, wie es denn auch im

Codex steht ; § 9 aber ist eben § Z in Bruchstück. § 159 ist Ueber-

schrift falsch. § 201 ist zur letzten Stelle ein Sternchen gesetzt, weil

der Herausgeber nicht wusste, dass es heissen muss: man rrnp^p

3TO PDF! . § 218 und 219 sind beide falsch. § 255 ist gänzlich

unbrauchbar; die richtige Angabe in Mas. finalis, welche 3 TC'in mit

Mercha milra aufstellt, übereinstimmend mit Miehlol 111b, ist nicht

beachtet. § 284 ist falsch. § 328 ist die fehlerhafte Angabe aus

Mas. magna ad Jer. 20, Z copirt, so wörtlich, dass auch das dort

dazu von Ben Chajim Bemerkte mit aufgenommen wurde. § 344.

345. 346. 347. 348 sind 5 Nummern über ein und dasselbe Wort;

welche von ihnen soll den gelten? Ebenso fragt man sich bei den

5 Nummern, g 359—363, über ib'®.— In § 424 sollte statt „bsTCTIJ*

1 Sam. 9_,
26“ stehen: b«TO3 PEO bsi. § 472 falsche Angabe.

Warum nicht die in Mas. magna ad Jos 15_, 14 richtig vor-

kommende? § 473 ebenfalls falsch; desgleichen § 475. — § 492

ist wieder als Masora aufgestellt, was blos Erklärung eines

Punetators ist. Die wirkliche Masora steht schon Lit. a , § 1 29

(cf. Thor, emeth 22). § 524. 525 sind beide falsch ; es giebt 9

solcher Verse. Der Herausgeber hat die Mas. magna zu Jos. 22j ü
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copirt, und nicht die zu Jer. 38^ 11 stehende beachtet. S 645

falsch ; statt Zach. 4, 3 müsste Prov. 3, lii stehen.

Lit. n, >j 3£ falsch
;

desgleichen § HL In den Zusätzen zu

Tom. II Ist § 044 wieder eine morgenländische Masora: desgleichen

§ 415. § 634 ist die Corruptel aus Mas. magna zu Gen. 46, 21

[welche Abulaha aber nicht hat] mit aufgenommen und in in-ypsr
(I Chr. 27, 19] umgeändert, was jedoch gar nicht passt.

Lit. n, § 589— § 617 wird die Liste der Punctations-Differenzen

Hen-Ascher’s und Ben-Naphtali’s mit all ihren Fehlem und Mängeln

aus Bihl. magna abgedruckt, als wenn davon noch gar nichts

Besseres existirte. Für den Pentateuch ist unter der dazu fabrizirten

L'ebersehrift xr'-nx x:o-b auch die in Manuel du leeteur p. 111
gegebene Kecension beigefügt, aber ohne Kenntniss und Verständ-

niss von der Sache. Da ist z. B. gleich von vornherein das sinn-

lose “ins trän prr-pro 'iss yyr; niSCn abgedruckt, was

aber, wie in einer besseren Handschrift steht, heissen sollte:

-iciea 'Ti pn -pro -cs, -brr:, c|pp pn~-,n2 icx, -cx. —
Die Register von Einzelnwörtem mit gleichen An- oder Ausladungen
die zu Anfang jedes neuen Buchstaben gegeben sind — wie z. B.

zu Lit. X p. 2 ff. Wörter mit NX, 2N, JN u. s. w. anfangend, zu

Lit. 2 , p. 143 mit N2, 22 . 52 u. s. w. anlangend, p. 160 auf

2N, 22,
25 u. s. w. ausgehend, zu Lit. 2i P- 338 Wörter mit Vav

anfangend. p. 428, mit Vav schliessend u. s. w. — sind alle nicht

zuverlässig und kommen auch in solcher Gestalt in keinem Codex

vor. G. hat sie aus eigener Autorität so zusammengestellt und

Wörter in Rubriken eingereihet, wo sie nicht hingehören und

wiederum andere , die wohl hingehörten
,

vergessen. So z. B. ist

falsch p. llL N2nc, p. läi x-x^2:. p. UL N22D, xd-x, xrrn, x:2b,

p. UL xc'pn, n~cc
, p. 147

:

npnc, p. 254

:

fe'bqrr,

p. 297

:

n^2, p. 291 : n:-iy, p. 366

:

rrnttjrtS’i und so viele

andere. — Geber die Unzuverlässigkeit der Lit. 'n § 618 ff. ge-

brachten Varianten der Abend- und Morgenländer ist schon in der

Praefatio des Herru Professor Delitzsch zu meinem Liber Danieüs

p. V gesprochen worden '). Uebrigens sind auch diese Listen nicht

1j Der Herr Professor gebrauchte dort bei Besprechung des L Bande*
den Ausdruck „Ginsburgiua ait“. Dieses naive „ait** hatte don Herausgeber
aber dermassen aufgeregt, dass er im Vorberichte zu dem II. Bande seines

Werkes wuthsrhnauhund gegen den Herrn Professor und mehr noch gegen mich
loszieht Der Herr Professor spräche über Sachen von denen er nichts ver-

stehe und ich — ich sei ein Fälscher, der don Bibeltext überall ändere, wo
er nicht mit meiner vorgefassten Meinung übereinstimuit , und nicht allein

das, auch Masorah-Angaben, die meiner Theorie entgegenstehen, suche ich zu

verheimlichen (has entirely suppressed). Diese Vorwürfe sind von Professor

Delitzsch in der Praefatio zu meinem Liber Kzechielis p. VII kurz und bündig
zurückgewiesen worden. Nun aber tritt Qiusburg im Vorbericht zu dem
Hl Bande seines Werkes (Supplement), auf’s Neue mit den alten Vorwürfen
auf Also noch einmal über Oinsburgiiis ait Wer ein neues Buch veröffent-

licht, ist doch auch für don Inhalt verantwortlich, seihst auch dann, wenn die
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vollständig. So i H. fehlt Exod. 17, 12 sbw N” 'xnSTOi. Die

Differenz ibid 9, 7 gehört nicht dorthin, sondern zu II Sam. (5, 19.

Exod. 25, 31 fehlt: mbtfi 'Nn:inb. Deut. 23, 4 fehlt: "«nnnb
035. Ibid. 32, 34 fehlt: xb': Nibn 'Nn:n7:b. Jos. 8, 2 fehlt:

ib -psb“ '«nnrb. Ibid. 15,33: sto C':i7 'Nnrnob. Jud. 2, 7

einzelnen Materien keine eigentlich neuen geistigen Erzeugnisse, aber iu neuer

Gestaltung und Anordnung gogeben sind. Als ein solches neues Huch in der

Literatur will Ginsburg doch gewiss auch das »einige geltend wissen, so hat

man denn auch das volle Rocht, darin Vorkommendes mit Ginsburgius ait zu

citiren. Warum aber hat ihu nun dieser Ausdruck so in Harnisch gebracht?

Die ihm nachgewiesenen Irrungen bei btt P^3, PTO “iLSri ,
“VI 3 etc.

waren ihm fatal und er vertheidigt sich nun damit, dass nicht er so sage,

sondern dass er sich nach einem Wiener Codex gorichtot habe. Er behauptet,

er hätte es getreu aus dem Codex abgedruckt. Aber der Sachverhalt ist viel-

mehr der, dass er auf eine in jenem Codex zu Gen. 4, 2 befindliche unbewährte

kurze Notiz [die übrigens das was er daraus liest gar nicht »agen will] sich

stützend, überall in den Chillufim die gerügten Wörter eigenmächtig so ein-

getragen hat , entgegen Abulatia und nllon innerlichen Zeugnissen der Ma-
sora und anderen äusserlichen Zeugnissen. Was er mit seiner weiteren Aus-

lassung über meine im Appendix zu Hosea 1, 1 gebrachten 28 Piska-Stellen

bezweckt, ist weiter nichts als Verdächtigung, eines Fehlers kann er mich nicht

zeihen. Sind die nach bewährten Codd. aufgestellten Verse vielleicht nicht

masoretisch begründet? Sie stimmen ja merkwürdigerweise mit seinen in Lit C

§§ 186. 187 gebrachten Angabon fast ganz überoin. Oder hält er das mir

vorgehaltene Verzeichniss von Cod. Erf. 1 etwa nicht für valde corruptum?

Dieses Erfurtor Verzeichniss hat ja gleich von vornherein eine unrichtige Zahl-

angabe, es bestimmt 18 Vorso und führt dann 22 auf Unter den aufgeführten

sind dann solche, die sich nirgends so vorfinden wie Dout. 28, 18. Jud. 20, 18

und wieder andere, die eine Piska gar nicht haben dürfen w’ie Gen. 4, 8. so

dass blos 13 richtige Stellen übrig bleiben, also lö fehlen. Schliesslich be-

schuldigt er mich mit Bezug auf die in Cod. hieros. in Mas. magna zu Jud.

20. 45 verkommende und von mir zu Ps. 3, 7 excerpirte Angabe über das

Chatef pathach bei gleichen Buchstaben, dass ich Masoretisches vorsätzlich ver-

heimliche. Ich hätte nämlich von jener Angabe den Schluss PTOlDtt

“pID NIN nicht abgedruckt, wo er doch ein ergänzender

Theil der Angabe sei und von dem Musoroten der sie formulirt hat

herrühre (and which proceods from the Massen tc who formulated it). Aber

dieser Passus XVTIDON 501 etc. hat mit der masorctischen Rogol des Chatef

nichts mehr gemein, er ist blos ein eigener Zusatz des Abschreiber s,

den ich nicht nöthig hatte zu copiren. Dergleichen Schreiberzusätze kommen
in den Codd. häufig vor, manche sind auch in den Druck übergegangen; z. B.

zur Masora von Gen. 5, 29. 19, 16. Exod. 21, 19. Lev. 24, 1. Num. 32, 42.

Jud. 16, 7. Est. 7, 9. 9, 7. Noch zwei frappante Beispiele bietet ebenjener Cod.

hieros Dort heisst es in Mas. magna zu II Sam. 21, 14: rVJVO 7T353

hpe a^rpT dwiö ptjdtdn rb^n ybx b« *bar bai,, ,\vp

•
M
Q*'3EiDp •(inr'’ mroo« a^pin tpnrnön nxpnai. Und i Reg. 4, 11 :

,o-nb*tm »
nnc V ?-P

D*nB03 PTOTÖfi* yiHPID *p5T3Ö1. Uobrigens übersetzt Ginsburg

den Passus tendentiüs: „but 1 havo not found it so in the uiost correct Codices“.

Dieses „the most“ ist hinzugodichtet
;
gerade iu den von anerkannten Meistern

puiictirteii Codices wird die Regel befolgt.
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fehlt: «bi: rTOirr1 '«nriab. II Sam. 14, 25 fehlt: ir '«n:iab
nptp. I Reg. 8, 20 steht die Variante verkehrt. Zu I Reg. 16. 1

gehört keine Variante hin (warum wurde Norzi nicht beachtet?).

Ebenso Ezech. 37, 24 gehört die Variante nicht dorthin, sondern

zu 34, 24. — Ibid. 6, 14 ist falsch, ebenso 10. 21. Jerem.

19, 3 fehlt die Variante über br
,

ebenso Ibid. 37, 19 über

Vto u. s. w. u. s. w.

Die §§ 641 bis 673 sind Glossen aus verschiedenen Codd.

zusammengetragen ohne Scheidung der blossen Schreiber»:infitlle vom
wirklich Masoretischen

,
Weizen und Spreu steht da untereinander.

Wie ist z. B. gleich zu Anfang das Wort Gen. 27, 13 so hübsch

punktirt! oder § 642. Num. 34, 28. Ezech. 45, 41 § 644 steht

'"i«u: btt dreimal nacheinander und so auch in dem vorhergehen-

den Paragraphen zu 2 Reg. 19, 37. Weiss der Herausgeber viel-

leicht die Erklärung dieses Wortes? Gewiss nicht. Aber es muss
••unaa heissen „der Punctator aus Bagdad“. Ein ähnlicher Lese-

fehler findet sich in § 655 : ü~o:ib mit Caf (?) statt C~.3:ib mit

Beth, d. i. Lombard (vgl. Zunz, Literaturgeschichte 469). In § 667
wird zu Exod. 2, 10 die Note gegeben: 'b ZZ', q"ss S'«pi ~v
«it? 'cos 'kt:: “3 Wer versteht das? Es sollte statt ’b r’oi stehen

b'XOn (d. i. nvnb “'“ilt pi). § 657 wird zu Ps. 144, 2 wieder

eine Bemerkung des Ben Chajim aufgeführt, als ob sie auch aus

einem rtsvo reo käme. § 645 wird als Curiosum 'p-ro b« ge-

bracht; die schon in Biblia magna zu Jer. 25, 2 gedruckte Glosse

0? b? 'p-ra b« 'c blieb unbeachtet ('pna b« arabisch was hebräisch

min = '«n:n:). — Lit. c § 107 ff. sind wieder aus Schreiber-

bemerkungen compilirte Angaben über Gaja und meistens eben un-

richtige. So gehört gleich den ersten 2 Stellen richtig kein Gaja

und die Punctation der dritten Stelle zeigt von krassem Kenntniss-

mangel. Die Note des Schreibers «'?:: "iop3 C'in will da ja

nichts anderes sagen, als dass der U-Laut zum Resch zu lesen sei

und das Alef unhörbar bleibe ('rs’nb' nicht 'p’iK'lb'l). Vgl. Heiden-

heim zu Num. 26 , 7- — §§ 143 bis 176 ist eine Aufstellung

sämmtlicher Legarmeh des Bibeltextes, aus Bemerkungen der Punc-

tatoren
,

wie sie in einigen Codd. sich am Rande notirt finden,

zusammengefügt., also keine wirkliche Masora. Einige Codd. setzen

ja Gereseh, wo in anderen Legarmeh steht und umgekehrt. So hat

Cod. 1294. Gen. 24, 7. Gerschaim. In Jer. 7, 34 hat H. Gerschaim.

8, 2 *bobi makefirt. 11, 14 'S Jethib. Jos. 1. 4 m:mn Darga.

Dagegen haben Codd. wirklich Legarmeh, die hier nicht angeführt

sind, wie z. B. Gen. 5, 4 i vm. II Sam. 23, 1 i o«: (gewiss

richtig). Jer. 1, 18. 40, 4 i n :rt. 3, 1 tnrrm. 34, 7 ib'rn.

Ezech. 34, 10 rpcni. 36, 22 i-?:«. 44, 30 tbbi. Koh. 2, 3

,
ijy. I Chr. 9, 19 rpn«i. 11, 10 itooxt (richtig). 29, 2

i'pion. II Clir. 4, 2 ib:?. 4, 4 incbo. 14, 5 113 und viele

viele Andere.
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Lit. 3 , §§ 488 bis 523 sind die 3'ro und np der sämmt-

lichen Bücher gegeben. In welchem Codex stehen dergestalt die

Register ? In keinem. Ginsburg hat sie npch seinen preconcei-

ved notions so formirt. Und wie formirt? Er macht 3'r3 aus

Wörtern, die nie als solche gegolten, oder nach bewährten Autori-

täten kein 3'P3 haben
,
und andere

,
wo wirklich 3'ro sein soll,

lässt er aus. Wem wäre es je eingefallen, Wörter wie nbl,
rspTj, rrTN ,

)»« etc. als •'ipi 3TD zu erklären?

(Gen. 50, 26) -jNa -

:
(Exod. 13, 11) mj'n (Jos. 15, 53) vriitisn

(18, 19) rrsrosi (Jud. 12, 3) u. A. haben richtig ohne 3TD zu

stehen (cf. Norzi). Dann wirft er die B'Eibn ebenfalls unter seine

3'P3. Und was noch zu tadeln ist, er gibt die 3*P3 auch vocalisirt,

ohne dabei ein seil, oder h. e. zu bemerken. Das muss bei dem
Laien die irrthümliche Meinung hervorrufen, diese 3'P3 hätten von

Haus aus ihi'e überlieferte inasoretische Punctation. —
Lit. e. § 405 bis 437 enthalten die Sectionen der Bibel (rinne
rrtiroi). Auch diese sind aus den einzelnen Bemerkungen in den

Codd. zusammengesetzt, da sich vollständige inasoretische Verzeich-

nisse darüber keine vorfinden, wie das schon Maimonides in seinem

Jad hachasakah berichtet. Aber ob die Angaben wie Ginsburg sie

hier so kategorisch aufstellt auch wirklich alle richtig sind, ist

wenigstens fraglich. Gegen die für den Pentateuch ist nichts ein-

zuwenden
,

da ist einfach Maimonides copirt. Bei den anderen

Büchern hingegen sind seine Angaben vielfach zu beanstanden.

Jos. 2, 1 zeichnet er rrawo (c), wo aber laut ausdrücklichem Zeug-

niss der Codd. nmne (e) ist; ebenso 4, 15. 5, 1. 8, 30. Zu 6, 2

gehört gar kein Absatz; ebenso zu 7, 10. 12, 7. Aber 3, 7 muss

rrorro sein, laut Zcugniss der Tosefoth ad Talmud Megilla 24.

Ebenso gehört zu 3. 9 naiPO
,
ebenso 7, 2. Desgleichen 4, 1 in-

mitten des Verses. In Jud. gehört vor 2, 1 naino und in 2, 1

ebenfalls rroiPO. 4, 4 gehört nmre zu sein; ebenso 11, 4. 13, 8.

17, 1. 19, 1. 21, 13; dagegen 20, 12 rsaino; so auch 13, 9 und

21, 1. Aber 20, 20. 30, 48 ist kein Absatz. I Sam. in 10, 22
gehört rr:*,no, nach 10, 27 nmne. Zu 11, 14 gehört nmPD,
vor 12, 6 nsiPO. Zu 12, 18 gehört gar kein Absatz. Jes. 52, 5

hat naiPB bezeugt im Talmud, ibid. 62, 6 ist nmrij. Zu II Chron.

10, 6. 12 gehört rrairo; aber zu 15, 1 und 10 rtmpc. Zu Jer.

12, 10 gehört rtmno, ebenso zu 13, 6. 13. 36, 19. 42, 18; aber

zu 13, 15 gehört rsmPE. Bei 13, 12 hat G. rwsino gesetzt, weil

irre geleitet vom corrupten Piska- Register. Ibid. 23, 31 darf kein

Absatz sein, aber V. 30 ist nairo

.

Doch ich breche ab, das Vorgebrachte wird mehr als genügen

zur Bekräftigung meines Urtheils
,

dass ,das Buch nicht anders

bezeichnet werden könne, denn als eine Collection der verschie-

denartigsten ungeprüften und ungesichteten
,

also ohne schärfste

Controle unbrauchbarer Masora-Angaben“. Der Herausgeber zwar

wird dem gegenüber zur Ausrede haben, dass er in einem dritten

IM XI. »o
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Hunde zu allen Rubriken die Explanation bringe. Aber wie kann

er offenbare Widersprüche ausgleichen ? Und falsch bleibt falsch

!

Gesetzt auch
, es gelange ihm das, so waren wir erst recht wieder

am Anfänge. Wir müssten aufs Neue eine richtige Masor.i

drucken
,

ergo ist die gegenwärtige Arbeit Ginsburgs eine zweck-

verfehlte.

Nachschrift.

Die obige Recension war längst druckbereit geschrieben, als

erst dieser Tage auch der 3. Band von Ginsburg’s Masora mir
zukam. Wenn sonst das Supplement zu einem Werke früher Ge-

brachtes ergänzt und rectificirt. so wird gerade hier das früher

Gegebene noch mehr verwirrt und depravirt; fast jedes Blatt des

Buches liefert dazu die Beweise. Nur beiläufig bemerke ich, dass

einem sofort beim Oeffnen des Buches auf dem Titelblatt und auf

der ersten Seite fehlerhaftes Hebräisch entgegentritt. Doch zur Sache.

Die unter der Rubrik rr,EDi:(?) Seite 1—6 und ro-y» S. 327—383
gebrachten Zusätze sind ebenso unzuverlässig wie die im Haupt-
bande vorkommenden Angaben. So ist gleich S. 1 die Angabe

§ 53 in Widorspruch mit der im Hauptbande I p. 21 — welcher

von beiden soll denn der Leser glauben’:1 Dasselbe gilt von § 432.

Dasselbe von 551 a und b, welche beide unrichtig und sich wider-

sprechend sind. S. 2. § 846 wiederholt die bereits in Band 1

gedruckte Angabe und zwar wörtlich unrichtig (siehe oben).

>5 909 ist grundfalsch. S 1078 falsch. S. 3. § 45 falsch; der

Herausgeber hat Heidenheim zu Exod. 12, 37 nicht beachtet. Auch
im Hauptbande ist die Angabe undeutlich ,

sie müsste lauten

t]pT3 -psap '3. S. 5. § 294 ist gesetzt ['s] '2 und stehen

auch 3 Stellen. Hätte der Verfasser sich besser informirt, so würde
er das 2 nicht in 'y corrumpirt und nicht 2 Stellen in 3 zerrissen

haben
;
denn es war ganz richtig zu lesen : T2 mn3, '2

(lob 10, 9) 'irre? *roro '2 n: 127, (Jer. 18, 6) >t,3 orN p -isjr'rt.

Der Vers 18, 4 aber lautet “i)2ns mit Beth. Oder sollte vielleicht

mit dieser Aenderung der im Hauptband gemachte Schnitzer ver-

deckt werden? (siehe oben unter Lit '3). S. 329. § 28 hat falsche

Ueberschrift, es müsste stehen rs.X'ipE ’t wie in Band I p. 41. —
S. 330. § 38 falsch. S. 337. § 18 grundfalsch. S. 340. § 19
falsch (cf. Mas. fin. p. 19 und Mas. magna zu Exod. 21 , 29).

S. 380. § 13 und 14 widersprechen sich. S. 382. § 49 ebenfalls

falsch. S. 352. §§ 8. 9. 10 sind Zeugen von mangelhafter Aeeen-
tuations-Kenutniss; ein Stück ist in zwei zerrissen und ein nicht

dazu gehöriges dazwischen eingeschobeu und dann — hübsch accen-
tuirt! S 1 1 ist abgebrochenes Stück (vgl. Dikduke $ 27). § 17 steht

N2712 "ipra; was heisst das? Ebenso ist g 18 ein Räthsel. S. 6

—

22 und S. 175—190 werden uns die Ben-Ascherschen Varianten
(tip: 'Elb“) nochmals und wiederum aufgotischt, einmal sogar mit
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arabischer Erklärung. Jedoch nicht eins der Register kann als zuver-

lässig angenommen werden, weil die früheren Oopisten selbst mit

den Grundelementen, worauf solche Varianten basiren, nicht vertraut

waren. Diese Grundelemente sind — wie ich ohne Ruhmredigkeit

wohl sagen darf — in meinen Einzelausgaben des kritisch revidirten

Bibeltextes erst von mir aufgedeckt worden. Oder meint Ginsburg

vielleicht das S. 6 gegebene Verzeichniss habe die richtigen Er-

läuterungen? Bewahre! es ist ganz dasselbe was in Band I 8. 572
und schon vorher im Manuel du lecteur in hebräischer Recension

steht, ganz so unrichtig wie die anderen Register, obendrein mit

unrichtiger Erklärung unverstandener Varianten. Nur eine Stelle

hier als deutlichen Beweis. Zu Lev. 23, 32 heisst es: oasai
’bnc: pi

,
rpri via narac tnp'1 pa na« pc , oana» inaon

rraiia snsnp' pa. Das ist aber unmöglich, weil gegen alle Gaja-

Gesetze (vgl. Dikduke § 30. Mischepete hateamim 55. Metheg-

Setzung § 24). Die Variante hier kann sich also gar nicht auf das

Gaja beziehen, sie hat vielmehr Bezug auf die Voealisation des

Wortes und muss richtig lauten: aanas -bnc: “3, oarnns ION p

.

Das ist auch was die auf S. 24 gebrachte Notiz besagt, wo aber

der Herausgeber wieder incorrect Danais mit Segol statt oanata

mit Scheba druckt. — S. 22—36 und S. 130— 135 sind wieder

Sammlungen von Schreiber-Notizen. Vieles was schon in Band I

steht wird hier wörtlich wiederholt. Als Interessantestes darunter

ist ein bis jetzt ganz unbekannt gewesener neuer Codex , ein

jv bo ’bb” .Griechischer Hillali-Text* (S. 30, auch schon in Band I

S. 604 erwähnt). Doch nein! es giebt nur einen Hillali, es ist zu

lesen ypb bis ’bbri (Leon in Spanien, cf. Juchasin 220), wie in

Band I 604 und hier S. 28 richtig steht. S. 36—51 sind wieder

Fragmente aus Ben-Ascher’s grammatikalischen Lehrstücken unter-

mischt mit midraischen Sätzen u. dgl., in dem vorliegenden Zustande

Niemandem verständlich. Man sehe nur §•; 4. 10. 27. 51. 52.

68 u. s. w. an und vergleiche damit Dikduke §§ 19. 20. 21. 29.

51. 53. Doch Dikduke existirt bei Ginsburg nicht, er kommt auch

ohne dasselbe zurecht, das sieht man in 8 5 wo gedruckt ist,

statt c:'N. § 51 na~a rsr'N statt nana, "paa Kim statt ~to.

§ 52 rtb-EN statt r.b’ax 'b. tj 56 naina statt naria. § 75

OEW.n ibarra statt oieii mbanw (m ist vom ersten Worte ge-

rissen und zum zweiten gezogen), iaaoi statt v>;aai. ira statt lao

.

«5 27 fängt an T'“ mpa, ohne Sinn ! Der Verfasser konnte seine

Vorlage nicht entziffern
,

es muss heissen arviETT) mp:;
übrigens ist es ein Bruchstück, g 68 beginnt mit vier von einem

ganz anderen Stücke losgerlssenen Wörtern (vgl. S. 291 S 90).

Die Kenntniss der Voealisation und Aecentuation liegt im Argen,

man sehe nur S 48 (S. 41 unten), oder besser noch das Schema

auf S. 50 eol. 2 und das dortige Meajlah-Register. — S. 43 § 246

ist ein Fragment von Beu-Biläm’s NTipn r'ir in arabischer

Sprache. Da hätte doch
,
um wenigstens den Anfang verständlich

50 *
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zu geben, Wiekes’ Treatise on the accentuation p. 108 benutzt

werden sollen. Schwerlich ist der Herausgeber über das was er

hier gedruckt im Klaren gewesen. Warum steht denn z. B. S. 50
col. 1 unten qpr t»mnO' (wenn auch die Vorlage so hat) und nicht

bp»? warum S. 51 unten yen “>evo, mniix und nicht

?E”i “)BlO u. dgl. V — S. 53—105 enthalten eine Piece überschrieben

jW'rö miOB“. Es ist nichts anderes als ein grammatisch kritischer

Commentnr, ähnlich dem hd nn:K des Norzi, dem nmnb rbo des

Schalom Cohen u. A., und zwar ein junges Machwerk, darin Arche-

volti
,
Benevento, Lombroso, Lonzano, Norzi, Salomo Hanau, Jacob

Bassan citirt werden, also höchstens 120 Jahre alt ist. Dazu ver-

riith auch dessen Verfasser keine grosse masoretische Kenntniss, er

weiss nicht, zwischen Pasek und Legarmeh zu unterscheiden, weiss

nicht, dass b«n wie bN*:n zu lesen ist. Und das soll Masora
• •• • t •• • T ,

sein? — Auf S. 106 wird uns mit '5bn ied wörtlich dasselbe

geboten, was schon in Eben saphir H S. 199 steht. Dass dieses

Stück keine eigentliche Masora ist, auch niemals als solche gelten

wollte
,

geht aus ihm selbst hervor
,

siehe z. B. zu Gen. 24, 60.

Ebenso ist das Stück niöffl wa “!ED auf S. 191 keine authentische

Masora
,
sondern nur eine masorotische Studie jungen Datums , die

sogar in manchen Punkten gegen die Masora verstösst. Das einzig

als wirklich Masoretisches Geltende sind die von S. 136— 174, von

S. 281—288, von S. 310—320 und von S. 367—321 gebrachten

Stücke über die gleichlautenden und doch nicht ganz ähnlichen

Bibelverse (njf-ip ’Eibn). Diese haben in so ferne ihren Werth,

als sie zur Berichtigung und Ergänzung der bereits in Band I

S. 500—568 gedruckten Angaben dienen können. Dagegen sind

die S. 207—326 unter dem Namen TDNp uidix« rrno~n gegebenen

Stücke Abdrücke von Collectaueen, die sich seiner Zeit Firkowitsch

aus trümmerhaften Fragmenten gemacht hatte — Codd. Tschufut-

kale No. 15. 17. 19. Diese Copien hatte ich selbst lange Zeit in

Händen bei Bearbeitung des Dikduke hateamim. Ginsburg hat sie

ohne jegliche Prüfung abgedruckt so genau
,

dass er S. 294 auch

das vom Fälscher Firkowitsch fabricirte Schlusswort und S. 295
die ebenfalls gefälschte Einleitung mit aufnahm (cf. Dikduke p.

XXXIII öl).

Noch einmal : die gegenwärtige dreibändige Arbeit Ginsburg’s

kann keineswegs den Namen einer richtigen coinpleten Masora

beanspruchen
;

es ist nur ein bienenfleissig zusaimnengebraclites

Materialien-Convolut für eine noch zu erwartende historisch-

kritisch ermittelte wirklich decisive Masora.

Dr. S. Baer.
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George A. G rierson, Bihör Peasant Life, being a disrur-

8tve Cataloifue cf the Surroundings of the People of that

Province with many lllustrations frotn Photographs taken

by the Avthor. Caicutta 1885. 8. pp. 4, 7, VI, 431, CLV.

Grierson’s Biliär Peasant Life ist gleich werthvoll für den

Sanskritphilologen, wie für den Linguisten, der sich mit indischen

Sprachen beschäftigt. Wie mangelhaft alle bisher erschienenen

Wörterbücher neuindischer Sprachen sind, ist bekannt. Gerade die

grösseren Wörterbücher geben uns im besten Falle die Sprache der

Literatur und der Gebildeten
,

lassen uns aber für alles wirklich

Volksthümliche fast ganz im Stiche. Für das Bihäri füllt Grierson’s

Werk diese Lücke zu einem guten Theile aus. Grierson giebt uns

in ihm ein vollständiges Verzeichniss der Namen aller Dinge die

der Bauer von Bihär im täglichen Leben braucht, oder mit denen

er irgendwie in Berührung kommt. Dieses Ver/.eichniss erstreckt

sich auf die kleinsten Einzelheiten und
, was ihm noch ganz be-

sonderen Werth verleiht, es ist in Originaltypen aufgezeichnet, denen

eine Umschreibung nach der Aussprache beigefügt, ist. Der Fleiss

und die Genauigkeit mit denen Grierson gearbeitet hat, sind erstaun-

lich und allein vom sprachlichen Standpunkt aus wird sein Werk
stets ein unentbehrliches Hilfsmittel sein. Man wird immer gut

thun
,

für technische Ausdrücke der Landwirtschaft auch im San-

skrit
,
und mehr noch im Präkrit

,
namentlich bei den de<,'i<jabdäs,

sich bei Grierson Rath zu holen.

Zu noch grösserem Danke hat sich Grierson aber den Sanskrit-

philologen verpflichtet. Es fehlt ja nicht an Werken die uns das

Leben der heutigen Inder schildern
;

keines aber kann sich an

Gründlichkeit auch nur im entferntesten mit der vorliegenden Arbeit

messen. Die Lecture des Buches ist freilich keine leichte; nur ver-

hältnissmässig wenige Paragraphen geben mehr als eine blosse Auf-

zählung. Unter diesen sind von besonderem Interesse § 356 der

von dem muhammedanischen Weber handelt und § 393 der den

Wäscher bespricht. Wie stabil die Verhältnisse in Indien sind,

kann man auch hier wieder sehen. Der in Bihär sprichwörtliche

Esel des Wäschers, der sich ebenso im Westen vortindet (Nesfield,
Brief View of the Caste System of the North-Western Provinces

and Oudh Allahabad 1 885 § 95) ,
war schon im alten Indien der

stete Begleiter des Wäschers (B-R. s. v. rajaka). Sehr wünschens-

werth wäre es, dass Grierson in der zweiten Auflage auch über den

Barbier (§ 383) etwas ausführlichere Mittheilungen machte. Es

werden gewiss auch über ihn in Bihär mehr Sprichwörter im Um-
lauf sein als das in § 393 erwähnte, und er spielt ja auch heut

noch im Dorfe dieselbe grosse Rolle wie im alten Indien. Hervor-

ragendes Interesse bietet besonders der 12. Abschnitt, der von den

bei Hochzeit, Geburt und Tod üblichen Gebräuchen, sowie über den

Aberglauben der Bauern handelt. Nur auf einen Punkt sei hier
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hingewiesen. Nach § 1457 befinden sieh unter den Gegenständen

die dem Krankheitsdämon am Kreuzwege ausgesetzt werden auch

rothe Eibischblüten. Dass dies uralt ist, habe ich Zeitschrift 40,

116 ff. gezeigt. Durch das ganze Buch zerstreut, finden sich zahl-

reiche interessante Sprichwörter und viele Abbildungen nach vom
Verfasser gemachten Photographieen

,
die zur Deutlichkeit ausser-

ordentlich beitragen. Wie gross der Fortschritt ist, kann man sehen,

wenn man Griersou's Abbildungen mit den entsprechenden bei

Sonnerat vergleicht.

Das treffliche Buch sei allen Fachgenossen angelegentlichst

empfohlen.

Halle. R. Pischel,

Hans SchiU/tergcrs Reisebuch. Hach der nürnberger Hand-
schrift herausgegeben van Dr. Valentin Langmantel.

Tübingen 1885. 172. Publication des Litterarischen Ver-

eins in Stuttgart (Tübingen).

Wenn es allerdings sehr anziehend ist, den Bericht zu lesen,

den Clavijo von seiner Gesandtschaftsreise zu Tamerlan und seinen

persönlichen Verhandlungen mit diesem berühmten Eroberer gegeben

hat, so hat doch Schiitberger wenigstens in den Heeren des letztem

und seiner Nachfolger gedient und scheint vorher Bajazet von An-

gesicht zu Angesicht gesehen zu haben, so dass seine Fahrten und

Erlebnisse nicht ohne Grund Gegenstand grossen Interesses und
mehrfacher Forschungen gewesen sind . wie dies Dr. Langmautel
eingehend gezeigt, hat; denn die vorliegende Ausgabe von Schiit-

bergers Reisebuch enthält alles was zur Erklärung und Aufhellung

desselben bisher geschehen und hat auch noch viel Neues und
Dankenswerthes hinzugefügt.

Zwar ist, wie der Herausgeber bemerkt und zeigt (S. 164 f.),

das ,Reisebuch“ keineswegs in allen seinen Theilen ein Originalwerk

zu nennen
;

denn viele Kapitel geographischen Inhalts sind anders

woher entnommen
,
sowie der Autor auch beim historischen Theil

ältere Werke benutzt haben muss; jedoch scheint dies Verfahren

bei den Reiscschriftstellera des Mittelalters allgemeiner Gebrauch
gewesen zu sein und „als Schiitbergers eigene Arbeit können daher

mit Bestimmtheit nur diejenigen Theile des Buches angesehen werden,

in welchen er entweder über seine Schicksale während der Dauer
seiner Gefangenschaft berichtet oder eine Beschreibung von Ländern
giebt, welche er durch längeren Aufenthalt kennen lernte .... Wenn
auf diese Betrachtungen hin Schiitbergers Reisebuch einen Theil

des ihm früher beigelegten Werthes einbüsseu muss, so werden hin-

gegen auch fernerhin seine autobiographischen Bestandt heile zweifels-

ohne in derselben Weise als Original- und Quellenwerk erachtet

werden, wie dies seit Aveutinus Vorgänge bis jetzt geschehen ist".

Von den Mittheilungen Schiitbergers will ich folgende hervor-
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heben
,
um einige Bemerkungen daran zu knüpfen. Er sagt näm-

lich (S. 62): „Hie ist ze merckeu, in welchen landen ich gewesen

pin in der grossen Tartaria.

„Es ist ein lant, das haisset Horosma ....

„Item ein stat haist Kaffa und die ligt pey dem swartsen

mere ...
„Item ein landt, das haysset Scliärchäs und ligt auch pey dem

schwartzen mer und halten chriechischen glauben und sein pöss

leut, wann sie verchauffen ire aigne chindt den haiden und stelen

andern leutten ire chindt und verchauffens und sein auch räuber

auff den Strassen
;
und haben ein besondere sprach

;
sie haben ein

gewonbaitt, wan das weter ainen zu tod schlecht, so ne-

men sie in und legen yn in ein truchen und setzen in in der traben

auff einen hochen paum ; so chompt dann das volgk in der selbigen

gegend und bringen ir essen und trinken mitt in unter den paum
und essen und trineken und tantzeD und haben gross freude unter

dem paum und sie stechen ochsen und lember und gebens um
Gottes willen und das thun sie drey tag nach einander; und die

weyl der tot auff dem paum ligt, so chomen sie an den jartag und

thun als vorgeschrieben steet; und das thun sie als lang, bis das

er erfault
;
und das thun sie darumb, wann sie main, er sey heiligk

davon, das in das weter erschlagen hatt“.

Welche Stadt mit Schilrchils gemeint sei, erhellt nicht: sehr

seltsam aber, besonders für Christen, ist der hier geschilderte Ge-

brauch. Indess ist er jedenfalls sehr alt und findet sich weithin

wieder, wenigstens in so fern als das vom Ulitz Erschlagene für

heilig gehalten wird: siehe hierüber Grimm Mythol. 2 169, und
wenn es daselbst heisst: „In Kärnten gilt blitzerschlagenes vieh für

gottgeweiht, niemand, selbst die ärmsten nicht, wagt davon zu essen

(Sartoris Reise 2, 158)*, so ist es ganz unzweifelhaft, dass man in

letzterm Lande zur Heidenzeit auch die vom Blitz getödteten Men-
schen für heilig erachtete

;
denn ausser dem von Grimm erwähnten

bidental galt auch der vom Blitz erschlagene Mensch nach einem

Gesetze Numas für geweiht, nach welchem man die Leiche nicht

wegtragen und bestatten durfte , sondern an Ort und Stelle liegen

lassen und einscharren musste, wie Preller, Röm. Mythol. 2. A.

S. 172 anführt.

Weiterhin (S. 72) heisst es: „Nicht verre von Ebron ist das

Mamberthal, und da ist der türr paum, den haissen die haiden

Kurrathereck, mau haist in auch Sirpe; und der ist gewesen seyt

Abrahams zeitten . und ist alleweg grün gewesen
,
huntz das unser

herre an dem creutz starb, do ward er thürr .... Die haiden haben

den paum in grosen eren und lnitton sein wol“. Die Sage über

diesen dürren Baum ist weit verbreitet und findet sich in vielen

alten und neuen Schriftstellern erwähnt, wird jedoch von dem Heraus-

geber nicht näher besprochen , weshalb ich kurz darauf bitweisen

will. — Die obige Fassung derselben hat Schiitberger aus Mande-



762 Anzeigen.

ville c. 6 entnommen, welchen er wie nach Langmantel S. 164 an-

führt, nebst anderen Vorgängern oft benutzt hat; der dürre Baum
aber ist ausführlich besprochen von Zarncke «Der Priester .Johannes.

Erste Abhandlung“ enthalten in dem VII. Bande der Abhandlungen

der philol-hist. Classe der Süchs. Ges. der Wissenseh. S. 1010 ff.

sowie in Arturo Graf, Roma nella Memoria e nelle immaginazioni

del Medio Evo. Torino 1883 VoL II p. 491—506. Dieser dürre

Baum ist oft mit dem Sonnenbaum in Verbindung gesetzt worden,

von welchem letztem übrigens zuweilen zwei angeführt werden

und den man auch mit der Esche Yggdrasil in Verbindung gesetzt

hat; s. Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon ed. Reiffen-

bcrg. Tome III deuxiöme partie. Glossaire p. 27 s. v. Arbre qui

fend. Cf. Kuhn, Ilernbkunft des Feuers S. 128 ff. und Max Müller,

Chips II, 209 f. Doch will ich hier auf diese weitschichtige Unter-

suchung nicht näher eingehen.

Auf S. 64 ff. spricht Schiitberger über die zu seiner Zeit

regierenden Sultane von Aegypten sowie über die Sitten und Ge-

bräuche dieses Landes und sagt S. 67
:

„Es ist auch ze merckenn,

das gewonhait ist in chönig soldans landt, das die eelichen frauen

an dem freytag, der ir feyertag ist in der Wochen, so sein sie frey

und haben iren mutwillen mit mannen oder mit andern dingen

:

wess sie dann lust des mögen in ir mann noch nymantz geweren

|
wehren], wann es also gewonhait ist“. — Die hier erwähnte Sitte

wird einifcermassen ungewöhnlich dünken, zumal bei Muhamedanern

:

jedoch findet sich eine ganz ähnliche gleichfalls bei Arabern in

nicht zu grosser Entfernung, woher sie wohl in Aegypten ein-

gewandert sein kann. Von den arabischen Hassanieh , südlich von

Khartum, wird nämlich folgendes berichtet
:

„A woman, when she

marries , doth not merge her identity entirely in that of her hus-

band but reserves to herseif one fourth of her life. Consequently

on every fourth day she is released from her maniage-vows
;

and

if she happens to take a fancy to any man
, the favoured lover

may live with her for four-and-twonty hours, during which time

the husband may not enter her hut. With tbis eurious exception.

Hassanieh women are not so immoral ns tliose of many parts of

the world“. Wood, The Natural History of man. Africa. London
1868 p. 765.

Die hier angeführten wenigen Beispiele aus Schiitbergers Reise-

buch werden wohl genügen
,
um denjenigen

,
der es bisher nicht

näher gekannt, zu genauerer Bekanntschaft mit demselben zu ver-

anlassen, zumal es von dem Herausgeber auf das sorgfältigste mit

allen erforderlichen zur Erklärung dienenden Hilfsmitteln ausgestattet.

worden ist. Dass der Litterarisclio Verein unter seinem jetzigen

Präsidenten, Prof. Holland, die altbewährten Verdienste auf würdige

Weise vor wie nach an den Tag legt, hat sich also an einem neuen

Beispiel gezeigt.

Lüttich. Felix Liebrecbt.
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Bemerk unge n zu Merx
,
Proben der syrischen

Uebersetzung von Galenus-Schrift Ober die einfachen

Heilmittel.

Zu der sehr dankeswerthen Publieation Merx’ im XXXIX. lide.

der Zeitschrift gebe ich einige Berichtigungen.

S. 240 im Wörterverzeichnisse t m/ lies ^.K i tv> Qi/

hoi jOjD) 1. - wie S. 243 col. a vorl. Z.

S. 249 Z. 2 1. s. m. Pflanzenn. S. 78. —
Daselbst Nr. 9 j;» < -„-si |'*^0 weiter unten S. 260 vorl. Z.

und S. 288 Z. 7 und 12] „vielleicht“, „wohl“: Jv*.j. Daher stammt

die von mir PHN. S. 129 mitgetheilte Glosse Bar Bahlüls. Ebenso

drückt sich Sergius bei Merx noch zweimal (S. 256 ]L.o/ /vi

und S. 257 j-t \, aus -

S. 250 Z. 1 Js jjJI äjUa*. Z. 2 sysajl. Z. 8 (yu)

j xjt
.

Z. 4 -"v,X ^qjl 1. LÖwüwi. Z. 5 wSaä«,

j,.I3u. Z. 7 Z. 8 -gao/. vsj/ lies „iut PflN. Nr. 87.

S. 251 Z. 1 die arab. Form ist Z. 3 oiQj(j lies

»lySjü. hxü ist richtig. Z. 5

S. 252 Z. 1 \\Oii oder oder i lies 'ö.qj d. h.

tid6$ Ion vntgixov. Dasselbe hat auch Bar Bahlül.

Z. 7. Auch BBahlül hat: hoijl J
;>o\

|

cysA rdy i/ l.j JnA ofyfn^

Z. 9 )ajtaj oder jq^qj lies: ? *_i. Z. 14 (i'hooo

„d. i. ,i*J
“ — es ist das syrische

,
nicht das arabische Wort

gemeint.
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S. 255 I. Z. [OifnVn.. 1. jmOiVoi..
_

S. 257 Z. 4 lies xusaauneXo^.

S. 262 Z. 10 jxjoozso, conj. M erx
:

)'i'r»n^r» , zu lesen ist

aber zweifellos mit iain.

S. 263 Z. 10 J^joio . n» no> Hei Gelegenheit will ich be-

merken
,

dass in
. ,

dem unerklitrteu Titel des Honein'schen

lexikalischen Werkes, den ich Pftanzenn. S. 17 Anm. 2 mitgetheilt

habe
,

nichts weiter als Jo^dqjl . n«nQi steckt. Bar Hahlül hat

eine Glosse zu j'.pnn-

l^Vooco Uio. (öixuL Islldi U^u. »zxx

S. 278 Nr. 54
J
i.

«

lies W?-
S. 279 Z. 4 J

yxra lies
J (
\m

S. i81 Nr. 14 1. Jjj-Jb.

S. 290 vorl. Z. )~sq^
1. }noL .

S. 292 Z. 4 J(nf)fv>-s s. PflN. S. 79 1. Z., wo ich sage, Jsdqcco

sei aus verschrieben oder damit verwechselt. I>as ist nach

der Stelle bei Galen unrichtig. Auch Bar Bahlitl hat: Jasoßco

»wvaw^I v—J .C jj
' .Vs» J .

S. 295 Nr. 3 w
)
vs\ t)p i annourtj^ tojv Sv/.öw

:

wird

v->wiwS\Jl sein ojmäüv.).

Nr. 4. Zu sarcocolla a,,uc wird auf Golius und Freytag ver-
-V>

wiesen. Bar Bahlül hat hierüber folgende Glossen

:

J-»_acu^i
) o rioy JJNvaooxsyxi ^pi ^-)o o.^J! ph JJaoaoJiioo

• Ojjpjiil
i
goA.ao»öDo -oi|/

i ^»iotoo ouxty cjQ.\oo;m )qjl ootlxtcr> p ^.oovan

Joa-oj J^AvO? ?M<^o oi))o -oi) p> ooL cp Aoc.cc

• )^0 UojO,CD hooo XxQJt, vp^ jvJD&OOJ

J^aoy Jhsxoy
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? 1JO KjUÜ^ÜlJ Oj^ji^ll

: o.
;
jil ~oij

., *? -

ÖjjiJl w.O*l\

Vullers I 126a o._>'vJl .
Dioscor. II p. 533 Sprengel.

Vull. I 117 J i cf.

S. 295 Z. 18: aiouf uv = )ra Dasselbe hat Bar Bahlül

nach Sergius.

S. 297 Z. 3 v. u.
<
gDo*öa££o/ = .

S. 298 Z. 1 loio^oo/ lies fDio^oo/ Z. 5 ^Jtx-Vfcooo lies

ifcooo .
— Z. 6 )

i-o xa&apTixöv lies ji-pio
.

Immanuel L ö w.

Der Katalog der arabischen Handschriften zu Kairo

(zu Bd XXXIX, S. 703).

Ich erhalte heute von Hrn. Dr. Völlers. Direetor der Vice-

königl. Bibliothek zu Kairo, folgenden Brief:

Sehr geehrter Herr Professor!

Kairo, 24. Nov. 1886.

Bald nach meiner Rückkehr aus Ramie unternahm ich eine

erneute Sichtung und Ordnung der nach und nach aus allen

Schränken und Kisten zusammengetragenen Fragmente, oft Fetzen,

und so mühsam und zeitraubend auch diese Arbeit war ,
kann ich

doch mit dem Ergebniss zufrieden sein. Vor mir liegt jetzt der

nahezu vollständige wissenschaftliche Katalog derselben Abtheilung,

von der uns Hasanein Efendi vor 3 Jahren nicht viel mehr als

ein dürres Inventar vorgelegt hat. Die erhaltenen Stücke sind,

1) Korane, 3 Bl., fol. , 3 andere Bl., kleineres Format, wohl als

Kladde zu betrachten , da die Schrift nachlässig ist und die Hss.

nicht numerirt, sind. Leider vermisse ich die kufisclien Hss.; ich

vermuthe, dass sie in einer gesonderten Malzaina beschrieben wur-

den und verschleudert sind. 2) Koranlesarten, gr. 4°, (dasselbe

Format für Tefsir und Hadith), 15 pagg., 3) Koranexegese, 70 pagg.,

der Buchstahe ^ fehlt. Musjalah, fehlt ganz. 4) Hadith, 62 pagg.,

nach dem ersten Buchstaben
, aber innerhalb dieser Gruppen noch

nicht nach den folgenden Buchstaben geordnet.
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Zur Geschichte des Kataloges kann ich folgendes beibringen.

Seijid Muhammad al Bibläwi
,

zweiter Conservator des Arabischen,

sagt aus, dass Spitta, dessen Amanuensis Hasanein war, haupt-

sächlich an den Koranen arbeitete. Für die übrigen Abtheilungen

habe Spitta zunächst die allgemeine Directive angegeben
,

die Aus-

arbeitung habe sein. Muhammad’s, Vater. Seijid ‘Ali (damaliger

Conservator des Arabischen, nach Spitta’s Weggang Director auf

einige Monate [vgl. Z. D. M. G. 1885, 674 unten], seitdem mali-

kitischer Professor an der Azhar) übernommen. Wenn sein Vater

eine gewisse Anzahl Hss. verzeichnet habe, sei die Arbeit zur Re-

vision (teshi[i) an Spitta gegangen
;

Sp. habe dann meist die euro-

päischen Kataloge durchgesehen, um zu entscheiden, ob die Hs
eingehender beschrieben werden müsse oder nicht. Diese Aussagen,

die indirect auf Seijid ‘Ali zurückgehen , haben einen ausserordent-

lichen Werth sowohl wegen der Uebereinstimmung mit den aus

der Prüfung des Katalogs gewonnenen Resultaten , als auch weil

die genannten Zeugen wegen ihrer Gelehrsamkeit, ihres Charakters

und ihrer Bescheidenheit hier allgemein geachtet und geliebt sind.

Wenn ich Hasanein frage, so sagt er kein Wort von Seijid ‘Ali,

sondern stellt die Sache so dar, als ob Sp. und er, H., den Katalog

den Schreibern dictirt hätten. Aber ich trage kein Bedenken,

diese Aussage zu nehmen als das
,

was sie ist ,
nämlich als Um-

mäntelung des Sachverhalts seitens eines masslos ehrgeizigen Schrei-

bers, der mit etwas Intelligenz, mit sehr grosser Gewandtheit,

durch die Gunst seines europäischen Vorgesetzten
,

endlich unter

dem Einfluss abnormer, ungesunder Verhältnisse, unverdienter Weise

zu der Ehre gekommen ist, in den Kreisen der europäischen Setni-

tisten als arabischer Gelehrter genannt zu werden.

Aber wichtiger als diese äusseren Zeugnisse sind die inneren,

welche sich uns aus der Prüfung des Katalogs selbst ergeben.

Die nachfolgenden Proben, ein Koran und zwei Commentare, reden

deutlich genug, zumal wenn man die Beschreibung des Tustari und

des Neisaburi mit den von Ihnen in Spitta’s Notizbuch gefundenen,

offenbar vorbereitenden Bemerkungen (Z. D. M. G. 1885, 609 f.)

vergleicht. Selbst wenn diese privaten Notizen nicht vorlägen,

würde mir doch gewiss sein
,

dass die Anführung der Erörterung

über den Unterschied der Buchstaben- und der Geistes exegese auf

einen europäischen Gelehrten zurückgeht ,
denn ein m oderner ara-

bischer Dogmatiker weist alle diese Fragen, seitdem Itaäzli sie

lächerlich gemacht hat
,

vornehin und stillschweigend ab. Da ieh

der Meinung bin , dass dieser wissenschaftliche Katalog gedruckt

werden muss
,

auch wenn die fehlenden Fragmente nicht gefunden

werden sollten, so habe ich meine Proben daraus so kurz gehalten,

dass nur einerseits der qualitative Abstand desselben von dem
gedruckten Auszuge, andererseits die Mitarbeit Spit.ta’s daran in’s

Licht tritt.
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(Proben)

1) ') [Hasanein S. f].

1* AjyJyJ^LS» 8-*j llAf 8-kX**i »_*j

*

\J^*) CT? (jr?' CT- VV^~J o'r* '—

vyJ ^ ^ Aa-J Z • ‘(.V \.A.*w A-A A- - )aa^a-^-a

'

*i>—* i—j i

Po lijlii!
j

•£—> x^aaaxj \^C«aJ ^-y« c jjj _vÄaJ! Jv».-»'

J
aJaXX _«_2

)
qaUUaaaaJj NJ-wa-J A Ia«aaa«.3- IsLaL*« r_i>^!

^_>_i ' i-XS B ^AaÄjv

1

.a_a_x By^l MxSWjj

A-XaaX- A f AiAi.fl ^ jAiX^’l ^

Ai ;./.
; ^ MP1 *_J_a« j, ^_j_*J|

c
<

(LaJl y wä^'wcJI \jsJ> «uw oLs^bLLxol

- Y»A.W._>- A_ 1 wJ^XmA^V» X^*>wxju . CwXÄSl • ^ *. «J i Axt \-B-t»»J” •• r • <_> • ^
* 0-

^jJLO V^JjAlXyO ii iö-ix^c* fl. JuVfc* XxC jJlÜ

£

L^Jj! K^ässjl Ijül 3 \jl ^P \5 wa3*Lj jJLäJ ^>JJö

XxaiJ gJi »v-j* aJu

ax^-» i 3 3 v^ajAl^^I 8^ >-*»« 3^ i3»
I 3 j 3 •.

wA-T'» vaJL*.^ ^liiwXwJ^ JVaJcX-A • ^ .VxXa' w«jO • !^S* -^*» »V-Jw^Jü »

s

j. ääjLa~J' Ow^-^LLua^i! a> ^Jlt LJÜ! i_jiUa>l ^Lo ^_o' A*Jt

s-

8—«ä-c Jju OLj^lt XXc») OubLü uajl \jj aJw-

J

l

^.
)
|*j')u » i_ja_x J^_g_J o_jl £*».«3- JO'-ij

- aa\Ä A^^-aX-IaJ
^
-AaL-A jLÄftAAa^AAa Ji' A?1 s^aP^xJI^

3* ^x: ^.jlyül lAP uJjil _*J ^.i Jtj xJjJs is.ft^r^vo 3*1 3

xslj*,! XaL> w>wOi 3j ^M. 3^ (3^^

2
) .flAj.Jtt sAl>U Ai>w« v3y

1) Diui in Klammorn stehende ist im Original am Hände hinzugefügt.

2) s= Centinieter.
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2) [Hasaneiti S. V].

Ha

er?' er?
lAr£- er?

- J l m^AaimJi
' L

FaP \-A-M J M*»Jl ^ÜLX2ji X-JlJi A>.C-

,o i aj»! r.i x^v. •! p.» \aa« tvr \ä^» *t^ 6 ** v ^ v '

vA*.^! A*.^ Aa£. A+^t yOJol

^>1 ,3 jlä UJ ^UsLä x-Jlx ^j;ALJI
j
«* * N

vX*>^ wÄ*»fcJ kjl A. Ä.

^^AaaAJI xDl Ax ( !•

l

) J^xxäJI ^*-o^c. ^x. ^L** qJ A*.^ wüA> Jyü Tvö x-L*. j, xJu!

jjw> *i*i JU xj^L«v^}II Xaj«x ^a^oLÄajI j*^As! ^5^ «wl

^Jjb H aJ-Lxm^c» *) Uv xS^*t aJu>^« 3 xlasL^wl ^>e *jäo^ x^Uj

,*j X^LmmJÜI >1 ^L» IP11 .VAAW G/ta^vXwJi fr'
1- >A«wj

^ aÄjL» il AxJ ri
^

-A^
*^ j'T^ O*

- [•*^1 3 ^rfSxJ

^) (^*->1 Arft»
j j

+m.l** - »I to^WMl» W+3

.jPP/.^t* jlA+JiJ u^oju* ^*^>^11 JlAjwJ ifrcagj O^JÜf»

5)(im ajöjo *j) ^ j^>Ij aL>u aJl>w<

3)

Io. W*4t io. XyO»xi.> ..jlJLit r**mju
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2> Mit Bleistift in 1.1 geändert.
‘

6) Mit Bleistift liiuxiigefii^t
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Dass der Katalog nicht von Spitta geschrieben, sondern theils

dem Mu'iiwin Hasanein theils anderen Kätib’s diktirt ist, brauche

ich kaum zu bemerken. Dass der Druck anfangs des grossen Ka-

talogs, später des Inventars Ende 1881 begonnen Ist, sagt Spitta

(Z. D. M. G. 1885, 691— 2); damit stimmt auch, dass der Con-

tract mit M. Wahbi wegen der Drucklegung vom 15. Muharram
1299 datirt ist. Ueber das Schicksal dieses Druckes habe ich

nichts ermitteln können
; ohne Zweifel sind die Ilogen während der

Revolte 1882 verschleudert. Die von Baron v. Kremer erwähnten

Zettel (Z. D. M. G. 1885, 693) beziehen sich nicht auf den jetzigen

Zettelkatalog, sondern enthalten den Umriss der Beschreibung als

Vorarbeit für den Katalog und liegen noch jetzt theilweise in den

Bänden
,
sind aber niejit von der Hand Spitta’s geschrieben. Dass

der gedruckte Katalog, dessen Vorlage sowohl in der Miswadda

als in der Mibjacjda (aber ohne die Korane) ich gleichfalls ge-

sammelt habe, nur den Werth eines Auszugs hat, versteht sich von

selbst. Einige unbedeutende Zusätee ändern daran nichts. Das
mit grosser Pedanterie aber kritiklos durchgeführte Schema Hasa-

nein’s springt ja sofort in die Augen: die sorgfältige Verzeichnung

des äussern Befundes sowie Geburt und Tod des Verfassers nach

den biographischen Hilfsmitteln
,

also etwa das
,
was wir hier die

ä t y- “ des Buches nennen; aber selbst dies ist ja nur in be-

schränktem Maasse Hasanein’s Werk, sondern beruht auf ernsteren

Arbeiten, als deren Urheber meines Erachtens Wilhelm Spitta-Bey

und Seijid ‘Ali al Bibläwi gelten müssen.

Dr. Völlers.

1 > Mit Bleistift hinzugefiigt.
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Wer meinen Artikel über den Spitta’schen Katalog iiu 39. Bande
dieser Zeitschrift gelesen hat

,
wird es begreifen

,
wenn ich dieser

Mittheilung nichts hinzufiige, als den Ausdruck meines wärmsten
Dankes für den Mann, dessen Einsicht und Energie es gelungen ist,

der Nachlässigkeit, dem bösen Willen und der Gleichgiltigkeit einen

solchen Erfolg abzugewinnen. Möge seine zukünftige Thätigkeit

von einer grossen Reihe ähnlicher geklönt werden.

Königsberg, 7. Dec. 188(i.

A. Müller.

Bibliotheca Inilica.

In dieser grossartigen Sammlung, durch deren Herausgabe die

Asiatische Gesellschaft von Bengalen der orientalischen Wissenschaft

den grössten Dienst leistet, der ihr geleistet werden konnte, scheinen

zwei der bedeutendsten Werke ins Stocken geratheu zu sein.

Von der Sanhita of the Black Yajur Veda with tbe

Commentary of Madhava Acharya. Edited by E. Roer and E. B.

Cowell, deren erster Band im Jahr 1860 vollendet wurde, ist der

letzte mir bekannt gewordene Fasciculus XXXIII, herausgegeben

von Mahesachandra Nyayaratna im Jahr 1884 erschienen. Er reicht

bis in das fünfte Buch
;

der grössere Theil dieses Buches
,

sowie

das sechste und siebente sind noch im Rückstand. Seitdem scheint

die Arbeit an diesem Werke zu ruhen. Weber’s höchst sorgfältige

Ausgabe des Textes ist allerdings in die Lücke getreten und hat

auch durch Auszüge aus dem Commentar, die wir ihm danken

müssen
,
so weit Ersatz geleistet, als thunlich war. Aber alle mit

dem Veda beschäftigten werden mit mir dringend wünschen
,

dass

das stattliche Werk zu Ende geführt werde, wenn die Umstände
es irgend zulassen.

Das andere Werk The TaittiriyaBrahmana of the Black

Yajur Veda with the Commentary of Sayanacharya, edited by Ra-

jendralala Mitra, scheint, eben seiner Vollendung nahe, noch im

Hafen gestrandet zu sein. Es fehlt dazu nicht mehr als ein einziges

Heft, oder nur der Theil eines Heftes, nämlich ein Rest des eng-

lischen Inhaltsverzeichnisses nebst dem Titel und etwaigen Zugaben.

Auf Anfragen, die ich im Jahre 1878 und später 1882 in Calcutta

zu machen mir erlaubte, wurde geantwortet, dass die Verzögerung

ihren Grund in Verhinderungen des Herausgebers habe, der anfangs

eine sehr ausführliche Einleitung zu schreiben beabsichtigt, später

aber (1882) diesen Plan aufgegeben habe und nunmehr eine kurze

Einleitung von etwa 50 Seiten liefen) werde. Seitdem sind weitere

fünf Jahre verstrichen
,
ohne dass der leicht zu bewirkende Ab-

schluss, der einem ansehnlichen Buche wie dieses nicht fehlen sollte,

erfolgt wäre.
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Ich gestatte mir die Aufmerksamkeit der Asiatischen Gesell-

schaft von Bengalen auf die Vollendung dieser beiden Publikationen

zu lenken, von welchen ich — namentlich während der Arbeit am
Wörterbuch — jedes einzelne Heft mit Spannung erwartet habe.

Tübingen, Januar 1887. R. Roth.

Nachtrag zu 8. 523.

Weber erinnert mich, dass er das Vorkommen des a. a. 0. be-

handelten Gelübdes in Indien in seiner Abhandlung „Ueber eine

Episode des Jaimini-Bhärata“ (Monatsbor. d. Akad. d. W. a. d. J.

1869 S. 40) erwähnt habe. Das Gelübde heisst dort asipattra-

vratam. Ich bedaure dass dies meinem Gedächtnisse entfallen war.

A. Stenzler.

Bemerkung zu 8. 564 ff.

Ich fühle mich gedrungen, nachträglich Herrn Dr. Huber in

Loipzig meinen ganz besondem Dank öffentlich dafür auszusprechen,

dass er gelegentlich der Korrektur der Druckbogen für den S. 564

bis 593 veröffentlichten Text noch in letzter Stunde mir mehrere

vortreffliche Verbesserungsvorschlüge gemacht, auch einige Nach-

lässigkeiten beseitigt hat. Dr. Carl Lang.
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